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EINLEITUNG

Bislang barren die italienischen Universitaten des 17. 

und 18. Jahrhunderts einer zusammenfassenden und ver- 

gleichenden Darstellung. Zwar mangelt es keineswegs an 

teilweise mustergiiltigen und hervorragenden Einzeldar- 

stellungen, doch besitzt die italienische Universitat als 

Ganzes zu dieser Zeit kaum klare Konturen. Es handelt 

sich hier um ein Defizit, daB nicht allein die Kunstge- 

schichte betrifft. Auch die Universitatsgeschichte beginnt 

erst jetzt, sich diesem Zeitraum zu widmen. Die meisten 

vorliegenden Studien behandeln die Problematik der Je- 

suitenkollegien, so daB man hier bereits in groben Urnzu- 

gen Klarheit gewonnen hat. Jedoch gehbren die Jesuiten- 

kollegien nicht zu den Universitatsgebauden, da es sich 

in der Regel bei ihnen um Gymnasien handelt. Deshalb 

brauchen sie nicht in diese Studie einbezogen werden. 

Den von den Jesuiten nachhaltig gepragten nachtridenti- 

nischen Wandel der hoheren Ausbildung bezeichnet die 

Universitatsgeschichte mit dem Begriff der „Theologisie- 

rung"1, in dem sich das „humanistische Erziehungszeit- 

alter beende“2, wie ihre Gegner noch heute zu betonen 

pflegen. In dieser allgemeinen Formulierung bediirfen 

diese uberspitzten Bemerkungen jedoch der Relativie- 

rung: wie zuvor im Mittelalter und auch in der Renais

sance studierte man in Italien vornehmlich die Rechte 

(d. h. Zivil- und Kirchenrecht) und Medizin, doch er- 

langte die Theologieausbildung nun — besonders nach 

dem AbschluB des Konzils zu Trient - eine vorher unbe- 

kannte Reichhaltigkeit, RegelmaBigkeit und Vielfaltig- 

keit3. Von den Universitaten gerieten auch nur wenige 

unter die vollstandige Kontrolle der Jesuiten, selten ganze 

Fakultaten (und wenn, zumeist die theologische), in der 

Regel aber nur einige Lehrstiihle, so daB der Begriff 

,Jesuitenuniversitat‘ nur mit Vorsicht zu gebrauchen und 

1 C. B. Schmitt, Philosophy and Science in the 16th Century Italian 

Universities. In: The Renaissance, London-New York 1982, 

297-336, 314.

2 M. Catalano, La fondazione e le prime vicende del Collegio dei 

Gesuiti in Catania. In: Archivio storicoper la Sicilia orientale 13,1916, 

34-80, 36: „si chiude 1’epoca umanistica dell’istruzione.“

3 P. O. Kristellbr, Thomism and the Italian Thought of the Renais

sance. In: ders., Medieval Aspects of the Renaissance Learning. Dur

ham, N.C., 1974, 29-91, 46; C. B. Schmitt, Science in the Italian

Universities of the 16th and early 17th Century. In: M.P. Cross

land, The Emergence of Science in Western Europe. London 1975, 35.

selten angebracht ist. Andererseits drangen nun auch die 

Naturwissenschaften in den Vordergrund. Wenngleich es 

zu diesem Fragenkreis an iibergreifenden Untersuchun- 

gen fehlt und sich allgemeine SchluBfolgerungen nur mit 

groBter Vorsicht ziehen lassen, so scheint sich doch ein 

allgemeines Aufbliihen der naturwissenschaftlichen Dis- 

ziplinen abzuzeichnen4. Hierftir sprechen nicht zuletzt die 

in den Universitatsgebauden anzutreffenden Raumfol- 

gen. Mithin paBt man das iiberlieferte Bauschema einer 

neuen Aufgabenstellung an: die Naturwissenschaften be- 

anspruchen einen immer grbBeren Raum. Somit stellt 

man zwei neue Anforderungen an die Universitatsarchi- 

tektur: die Theologie verlangt erstmals eigene Raume, 

und die Naturwissenschaften benbtigen fur ihre immer 

zahlreicheren selbstandigen Disziplinen Platz und zwar 

nicht nur fur den Unterricht, sondern auch fur Material- 

und Geratesammlungen. Diese neue Konstellation zu be- 

rucksichtigen, stellt sich als Aufgabe fur die Planer und 

Bauherren des 17. und 18. Jahrhunderts. Das altere 

Schema bedurfte infolgedessen verschiedener Korrektu- 

ren und Veranderungen, besonders aber der Erweiterung. 

Diesen Vorgang nachzuzeichnen, der schlieBlich zu den 

heutigen Universitatsbauten mit ihrem ausdifferenzierten 

Raumprogramm fiihrt, steht hier zur Untersuchung an.

Kollegiengebaude spielen in der Architektur der italie

nischen Universitaten des 17. und 18. Jahrhunderts fast 

immer eine untergeordnete Rolle. Das erstaunt um so 

mehr, als es in alien alteren Universitaten zahllose Stiftun- 

gen gab. In Rom, dem Zentrum der gegenreformatori- 

schen Griindungen, wuchs die Zahl der Kollegien auf 

weit uber vierzig5, auch Padua6 und Bologna7 verzeichnen 

eine schier endlose Anzahl von Neugrilndungen. Aller-

4 ders., The University of Pisa in the Renaissance. In: History of 

education 3, 1984, 3—17, 4.

5 B. Schneider, Kollegien und Seminarien. In: Lexikon filr Theologie 

und Kirche 6, 1961, 373—376, G. Moroni, Dnfonario di erudisfone 

storico-ecclesiastica 14,1842, passim; C. B. Piazza, Operepie di Roma. 

Rom 1679, passim; ders., Evseuvologio romano. Rom 1699, passim. 

Frau Prof. Frova von der Universitat Rom betreut und koordiniert 

ein interdisziplinares Forschungsprojekt uber die Geschichte der 

romischen Universitat, dessen Ergebnisse in einigen Jahren vorlie- 

gen und die veralteten zitierten Quellen abldsen werden.

6 Vf., Zum architektonischen Selbstverstandnis des universitaten 

Gelehrtenstandes im Sei-Settecento. In: Bulletin de I’institut histo- 

rique beige de Rome 53-54, 1983-84 (1985), 177-191, 180-181 Anm. 

17.

7 ebd., Anm. 16.
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dings zahlen die Stiftungen nur wenige Mitglieder, zu- 

meist zwischen zwei und zehn Studenten umfassend. Of- 

fenbar geniigten die von den Griindern hinterlassenen, 

meist ein bereits bestehendes Stadthaus umfassenden An- 

wesen den Anspriichen, so dab gar kein Bedarf nach 

Neubauten aufkam. Bildeten die Kollegien im 14. und 

15. Jahrhundert auch fur die nachfolgenden Universitats- 

bauten das architektonische Vorbild, indem man die 

Wohnfunktionen zuriickdrangte und durch Unterrichts- 

raume und Aulen ersetzte, so fallen sie ab dem 16. Jahr

hundert bis auf die eine zu behandelnde Ausnahme als 

Bauaufgabe fort. Festzuhalten bleibt fur die im Bereich 

der Universitaten Italiens errichteten Gebaude, dab es 

keine iiberortlich tatigen Architekten zu verzeichnen gibt. 

Anders als in den Orden garantierte nicht eine iiberortlich 

giiltige und vorbildliche Lbsung die Einheit des Bautyps, 

sondern die in den Architekturtraktaten aufgefiihrten, auf 

Vitruv basierenden Anweisungen zur Ausgestaltung des 

fur die Versammlung von Gelehrten dienenden Gebau- 

des. Auf diesem Hintergrund traten die brtlichen Einzel- 

leistungen und Besonderheiten deutlich hervor. Dieser 

fur die ,Palaste der Weisheit' des 15. Jahrhunderts kenn- 

zeichnende Zusammenhang lost sich nun unter dem Vor- 

rang der Erweiterung des Raumprogramms immer weiter 

auf.

Ausnahmslos stellen die untersuchten Universitaten 

des 17. und 18. Jahrhunderts Staatsuniversitaten dar, die 

von den jeweiligen Regierungen errichtet werden. Diese 

kontrollieren zugleich den Baufortschritt, was insbeson- 

ders an Piermarinis Universitatspalast zu Pavia hervor- 

tritt. Die Universitatsgebaude erlangen Wichtigkeit fur 

die Selbstdarstellung der Regierungen. Diese treten mit- 

einander in Konkurrenz bei der Errichtung von geeigne- 

ten Universitatsbauten.

Die Bautatigkeit in den italienischen Universitaten des 

17. und 18. Jahrhunderts siedelt sich zwischen folgenden 

entscheidenden Polen an: jede Regierung bemiihte sich, 

ihren Untergebenen eine eigenstandige, moglichst umfas- 

sende Universitatsausbildung zu ermoglichen und diese 

in einem zentralen Universitatsgebaude abzuhalten. An

ders als in England und Frankreich gibt es eine Vielzahl 

von Universitaten und folglich auch von Universitatsge- 

bauden. Italien kannte kein einheitliches, in einem oder 

wenigen Orten zusammengefabtes Ausbildungssystem. 

Die Umgewichtung der Studiengange mit neuen Anfor- 

derungen an das Raumangebot unter dem Druck der 

nachtridentinischen Reformbestrebungen erganzten die 

Universitatsreformen der Regierungen, die in starkem 

Mabe von ihren Bildungseinrichtungen gut ausgebildete 

und die neuen Anforderungen bewaltigende Fuhrungs- 

krafte erwarteten. Auberdem erfahrt der Bautyp eine Wei- 

terentwicklung nur noch in den Universitatspalasten, 

wahrend die Kollegien zuriicktreten. Damit kehrt sich die 

Lage im Vergleich zu den vorhergehenden Jahrhunderten 

vollstandig um. Das Mittelalter kannte nur Wohnge- 

baude, namlich Kollegien. Die Renaissance stellte, wie 

wir sahen, Kollegien und Universitaten gleichberechtigt 

nebeneinander oder verband sie zu einer Institution. Nun 

erscheint die Errichtung von Unterrichtsbauten als abso

lute Prioritat, der gegeniiber Wohnbauten zweitrangig 

werden. Die somit gekennzeichneten Voraussetzungen 

fur das Planen und Bauen in den italienischen Universita

ten schlagt je nach den Gegebenheiten verschieden stark 

durch und kennt durchaus brtliche Eigenarten. Dies ver- 

deutlicht bereits das erste Beispiel.

NEAPEL

Die Universitat in Neapel gehort zu den altesten in 

Europa. Ihre Griindung erfolgte 1224 durch Fried

rich II.8 Mit ihr bildete sich der Prototyp der ,Staatsuni- 

versitat‘ aus, insofern man sie unter direkte staatliche 

Aufsicht stellte9. Diesem Modell folgten bereits, wie wir 

sahen, die Universitatsgriindungen in Siena durch die 

Kommune und in Pisa durch Lorenzo il Magnifico. Ihren 

Ruf verdankte die Universitat in Neapel ihren beriihmten 

Lehrern. Wie fast alle anderen italienischen Universitaten 

besab sie liber lange Zeitraume kein eigenes Gebaude 

fur ihre Zwecke. Vorlesungen hielt man zur Zeit von 

Johanna II. bei S. Giorgio Maggiore und unter den Ara- 

gonesen im Erzbischofspalast ab10. Erst die Matrikelrol- 

len von 1487 bezeugen drei „alte Aulen“, die bei 

S. Domenico und S. Ligorio lagen, als friiheste der Uni

versitat gehdrende Unterbringung. Im folgenden Jahr, 

1488, verfligte sie bereits liber flinf Aulen11. Genaue Aus- 

sagen liber die Anzahl der Studenten verbieten sich, da 

die Immatrikulation der Studenten meist nur im Prii-

8 M. G. Castellano Lanzara, Le biblioteche universitarie in Italia.

In: Bollettino dell’istituto di patologia del libro ,Alfonso Gallo' 15,1956, 

45—65, 45; A. Cutolo (hg.), UUniversitd di Napoli. Neapel 1933, 

11; H. Schmiedinger, Zur Entstehung der Universitat im Mittel

alter. In: ders., Patriarch im Abendland. Salzburg 1986, 379—393, 

381.

9 E. Cannavale, Lo Studio di Napoli nel Rinascimento. Neapel 1893, 

12; H. Grundmann, Vom Ursprung der Universitat im Mittelalter 

(1957). In: ders., Ausgewdhlte Aufsdt^e. Bd. 3. Stuttgart 1978, 

292-342, 300 f.

10 Storia della Universitd di Napoli. Neapel 1924, 171.

HR. Trifone, L! Universitd degli Studi di Napoli dalla fondaspone ai 

giorni nostri. Neapel 1954, 32.

332



fungssemester erfolgte12. 1647, als Neapel ungefahr 

300 000 Einwohner zahlte und somit zu den grbBten Stad- 

ten Europas gehorte, darf man bei aller gebotenen Vor- 

sicht von rund 5000 Studenten an der Universitat ausge- 

hen13. In Siiditalien gibt es mit Ausnahme Catanias, der 

Universitat Siziliens, neben Neapel keine weitere Univer

sitat zu dieser Zeit. Folglich diente sie fast konkurrenzlos 

der Ausbildung der Fiihrungsschicht im Konigreich. 

Hieraus resultierte zugleich ihre zahlenmaBige Be- 

deutung.

Die Absicht, einen Neubau fur die Universitat zu er- 

richten, faBte erstmals Erzbischof Oliviero Carafa, in des- 

sen Palast zu dieser Zeit noch ein Teil der Vorlesungen 

stattfanden. Er beschloB 1507 „ein eigenes Gebaude fur 

diese [Universitat] zu erbauen, nahe der Porta di Costanti- 

nopoli, das den Namen Weisheit (Sapienza) wie jenes in 

Rom“ tragen sollte14. Seine Absichten schlieBen sich nicht 

nur im Namen an die Stiftungen der Hochrenaissance 

an, sondern bestimmen zugleich die Anlage des spiiteren 

Universitatspalasts, wie sich noch zeigen wird. Infolge 

seines Ablebens 1511 stellte man jedoch den ersten begon- 

nenen Bau ein. 1519 erwarben die Klarissen das Grund- 

stiick und begannen 1531 den Bau des Klosters der Weis

heit15. In dem Namen des Klosters lebte noch die vorma- 

lige Bestimmung des Grundstiicks, eine Sapienza zu 

beherbergen, fort. Inwiefern man die bereits aufgefiihrten 

Teile des Universitatspalastes wiederverwendete, laBt sich 

nicht mehr beurteilen, zumal man die Klostergebaude zu 

Anfang unseres Jahrhunderts abriB16. An seiner Stelle 

befinden sich heute Universitatskliniken17. Somit erinnert 

heute an diesem Ort nur noch das Patrozinium der Kirche 

S. Maria alia Sapienza an Carafas Stiftung.

12 Zu diesem Vorbehalt gelangt man zumindest dutch die Analyse 

der einzigen bislang vollstandig ausgewerteten Matrikelrollen der 

Universitat Pisa: Libri matricularum Studii Pisani (1543-1737). Hg. 

E. Cortese. Pisa 1983. Ich danke Prof. Ennio Cortese, Rom, fur 

seine bereitwillige Auskunfts- und Diskussionsbereitschaft uber 

diese Fragen. Zu diesem Problemkreis vergleiche neuerdings auch: 

R.L. Kagan, Universities in Italy, 1500-1700. In: D. Julia u.a. 

(hg.), Les universites europeennes du XVIe au XVIIIe siecle. Bd. 1. 

Paris 1986, 153-186, 155 ff.

13 P. Burke, The Virgin of the Carmine and the Revolt of Masaniello. 

In: Past and Present H. 99, 1983, 3—21, 7.

14 N. Cortese, L’eta spagnuola. In: Storia della Universita di Napoli 

(Anm. 10), 201-432, 206: „di fare un edificio proprio per questo, 

vicino la porta di Costantinopoli, sotto il titolo della Sapienza, 

come quello di Roma.“

15 A. Colombo, Il monastero e la chiesa di S. Maria della Sapienza. 

In: Napoli nobilissima 10, 1901, 145—148 u. 183—188, 147.

16 o.N., Notizie ed osservazioni. In: Napoli nobilissima 9, 1900, 63. 

Ein Foto der Anlage vor dem endgiiltigen AbriB findet sich bei 

D. Nicolella, I cento chiostri di Napoli. Neapel—Rom 1986, 169 

(Abb. 162).

17 A. Colombo (Anm. 15), 11, 1902, 59—63 u. 67—73, 73.

Zu BaumaBnahmen im Bereich des spateren Palazzo 

degli Studi, der gerade auBerhalb der Stadt vor der Porta 

di Costantinopoli entstand18, kam es 1585. Unweit der 

von Carafa gestifteten, aber bereits als Kloster dienenden 

Sapienza begann der Architekt Fra’ Giovan Vincenzo Ca

sale eine vor dem Stadttor gelegene Kavalleriekaserne19. 

Sie entsprach allerdings nicht den Anforderungen, da 

man hier nicht uber geniigend Wasser zum Tranken der 

Tiere verfiigte. Das ErdgeschoB der Westfassade (Abb. 1, 

links), vielleicht auch das rustizierte Portal, gehorte dieser 

Bauphase an, die jedoch kein Universitatsgebaude, son

dern eine Kaserne anstrebte.

Pedro Fernandez di Castro, Graf von Lemos und 

1610—16 Vizekonig, beauftragte Giulio Cesare Fontana, 

hier endlich einen zentralen Universitatspalast zu entwer- 

fen und zu erbauen20. Einerseits verfiigte man nicht mehr 

wie Carafa fiber ein Grundstiick innerhalb der Stadtmau- 

ern, andererseits behielt man jedoch das von ihm gewahlte 

Viertel bei. Den Neubau nutzten die Erbauer nun dazu, 

am anderen Ende des Toledo, der heutigen Via Roma, 

eine dem Konigspalast entsprechende palastartige breite 

Anlage aufzufiihren. Somit erhielt die HauptstraBe Nea- 

pels eine Akzentuierung zu beiden Enden. Mit dem Uni

versitatspalast begann die Entwicklung eines neuen Stadt- 

bereichs, dessen Endpunkt im 18. Jahrhundert Capodi- 

monte bildete.

Heute beherbergt das ehemalige Jesuitenkolleg die 

Universitat. Der unvollendete Universitatspalast erhielt 

eine Neubestimmung als archaologisch.es Nationalmu

seum. Den Kern des Gebaudes dokumentieren nur noch 

die Stiche von Alessandro Baratta. Erst infolge des Um- 

baus zum Museum vollendete man das Bauwerk. Die 

umfangreichen BaumaBnahmen, vornehmlich durch den 

Romer P. Schiantarelli (1778-82) und F. Fuga (1778), 

sowie die an den Bediirfnissen des Museums ausgerichte- 

ten nachfolgenden Veranderungen der Raumfolgen und 

der Aufstockung um ein erstes ObergeschoB richteten 

sich nach dem Raumbedarf der neuen Nutzung aus. Doch 

wenn Fuga sich 1778 auf den Bau bezieht, bezeichnet er 

ihn stets als P alappp) dei Vecchi Studi.

18 G. G. Origlia Paolini, Istoria dello Studio di Napoli. Bd. 1. Neapel 

1753, 196.

19 (Ausstellungsfiihrer) Da Palappo degli Studi a Museo Archeologico. 

Ausstellung Juni-Dez. 1975 im Museo Nazionale Archeologico, 

Neapel. Neapel 1975, 1.

20 E. Pozzi Paolini, Il museo in due secoli di vita. In: (Katalog) Da 

Palappo degli Studi e Museo Archeologico. Ausstellung Juni—Dez. 

1975 im Museo Nazionale Archeologico, Neapel. Neapel 1977, 

1—25, 2; C. Zucco, Ipotesi progettuali dell’edificio: da cavallerizza 

a museo. In: ebd., 29-58, 31; A. Ricci, Storia dell’architettura in 

Italia. Bd. 3. Modena 1859, 546.
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7. Neapel, Palaeo degli Studi, Fassadenentwurf von Giulio Cesare Fontana im Stick des Alessandro Baratta

Innerhalb von drei Jahren gab man die selbst von den 

Zeitgenossen als exzessiv angesehene Summe von 150000 

Scudi fur den Bau aus. Die Einweihung des noch unvollen- 

deten Palastes erfolgte am 14. Juni 161521. Im folgenden 

Jahr, 1616, verlieB der Architekt G. C. Fontana Neapel, 

um in Spanien Aufgaben zu ubernehmen22. Bis zu diesem 

Zeitpunkt stand nur die vom Eingangsturm aus linke 

Halfte des Gebaudes, wahrend der rechte Fassadenteil 

erst nach 1742 durch Sanfelice entstand (Abb. 1), wobei 

er Fontanas Absichten folgte. Die Vollendung des Ost- 

und Nordfliigels des Nordhofes zog sich bis zum Anfang 

des 19. Jahrhunderts hin, als das Museum den iibernom- 

menen Bau fertigstellte23. Die Hauptquelle fur den Uni- 

versitatspalast, auf den sich die Untersuchung hier be- 

schrankt, bildet der Panegyricus von Garcia Barrionuevo, 

der 1616 in Neapel herauskam und den Alessandro Baratta 

mit Stichen nach G. C. Fontanas Projekt versah 

(Abb. 1-3)24.

21 C. Zucco (Anm. 20), 31.

22 U. Donati, Vagabondaggi. Contributi alia storiografia artistica ticinese. 

Bd. 1. Bellinzona 1939, 63.

23 Katalog (Anm. 20).

24 G. Barrionuevo, Panegyricus Ill.mo et Ex.mo dono Petro Fernands^

a Castro Lemensium ... Neapel 1616; die Stiche bei S. 149 und 150. 

Erstmals herangezogen von G. Ceci (Il Palazzo degli Studi: In:

Napoli nobilissima 13, 1904, 161—165 u. 15, 1906, 151—157). AuBer-

Die vorgesehene Fassade lagert sich eingeschossig uber 

17 Achsen in die Breite (Abb. 1). Zwar ubernimmt Giulio 

Cesare hier den von seinem Vater Domenico Fontana in 

Neapel mit dem Palazzo Reale eingefuhrten Fassadentyp, 

doch wandelt er ihn zugleich in kennzeichnender Weise 

ab. Er entspricht Alberti, dessen Architekturtraktat 1550 

in der Ubersetzung von Vasaris Freund Cosimo Bartoli 

gedruckt herauskam, denn auBerhalb der Stadtmauern 

empfahl Alberti, Gebaude moglichst eingeschossig anzu- 

legen25. Nur fiber dem Mittelteil steigt die Fassade hoher 

auf. Hier befindet sich im ersten ObergeschoB die Univer- 

sitatsbibliothek. Im ErdgeschoB des Universitatspalasts 

liegt das Hauptportal. Nicht zuletzt aufgrund der kolossa- 

len Breitenwirkung der Fassade in Verbindung mit dem 

iiberragenden Mittelturm beschrieb Barrionuevo den Pa

lazzo degli Studi als „wiirdigen Sitz*4 einer solch groBen 

Institution26. Hier vereinen sich schloBartige Breite und 

Representation mit Standfestigkeit und GroBe. Zwischen 

den Fenstern befanden sich Figurennischen, die heute

dem hat sich die Einweihungsrede erhalten: G. C. Capaccio, In 

regiorum gymnasiorum suspiciis oratio. Vat. lat. 971, 172v-177v.

25 V, 18, vgl. die gelegentlich zu freie deutsche Ubersetzung: L. B.

Alberti, Zehn Bucher uber die Baukunst. Ubers, u. angem. von M. 

Theuer. Wien-Leipzig 1912, 283.

26 G. Barrionuevo (Anm. 24), 153: „dignam tanta Praefectura 

sedem.“
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2. Neapel, Palaeo degli Studi, Giulio Cesare Fontanas Grundrifientwurf im Stich des Alessandro Baratta

nicht mehr bestehen. Uber dem mit Faszien artikulierten 

Kranzgesims ragten hohe Vasen uber die Dachlinie hinaus 

und verlebendigten silhouettenartig den oberen Ab- 

schluB. Die in den Nischen aufgestellten Plastiken bestan- 

den zum Teil aus Antiken, die man aus Cuma herbei- 

schaffte. Innerhalb des Fassadenprogramms erforderte 

ihre Anbringung eine vollstandige Umdeutung der Origi

nale, so entstand ein ,Erzieher‘ aus der Statue eines Kon- 

suls, eine Kaiserin wandelte sich zur Allegoric der ,Ewig- 

keit‘ und eine bekleidete, nicht weiter bestimmte antike 

Frauenskulptur verlieh dem ,Lob der Tugend‘ ihre Ziige. 

Diese neu interpretierten und abgewandelten Antiken 

bilden die Grundlage des Skulpturenzyklus und begriin- 

den seine moralisierende Tendenz. Zu ihnen gesellten sich 

noch weitere, neu angefertigte Werke, die die Wissen- 

schaften darstellten. Zu diesen zahlten die Medizin und 

die Philosophic von Geronimo D’Ausia, die Theologie 

von Michelangelo Naccherino ujid schlieBlich das Zivil- 

und Kirchenrecht von Francesco Cassano27. Es handelt 

sich um das erste und, wie es scheint, letzte Beispiel eines 

allegorischen Fassadenprogramms einer Hochschule. Die 

Anspielung auf die gelehrten Wissenschaften fand sich

27 N. Cortese (Anm. 14), 209.

bereits im Hof der Universitat zu Padua und am Portal 

des Archiginnasio in Bologna, doch beschrankte man sich 

auf die Anbringung der Symbole der Wissenschaften. 

Einen moralisierenden Zusammenhang strebte man dort 

nicht an. In Neapel hingegen erweiterte man den Zyklus 

um den ,Erzieher‘, die ,Ewigkeit‘ und das ,Lob der Tu

gend'. Die Zusammenstellung allein evoziert die beab- 

sichtigte Deutung, die Studenten und Lehrende zu einem 

iiber die Wissenschaft vermittelten Lebensweg zu ver- 

pflichten sucht. Mit diesem ikonographischen Programm 

hebt man sich in Neapel von anderen Universitatsbauten 

ab. Das Programm weist der staatlichen Institution eine 

Rolle innerhalb der nachtridentinischen Reform zu. Dem 

18. Jahrhundert entsprach diese Art der Antikenumdeu- 

tung nicht mehr und man brachte die Skulpturen in das 

archaologische Museum, zumal das Programm sich durch 

die neue Nutzung des Palasts als archaologisches Museum 

eriibrigte.

Jeweils das zweite Joch, von den auBeren Grenzen des 

Bauwerks gerechnet, enthalt weitere Portale, die zu den 

beiden Hofen Zutritt gewahren (Abb. 2). Ihnen gegen- 

iiber hebt sich das Hauptportal durch die Gestaltung ab: 

ionische Saulen rahmen den mittleren Eingang und bilden 

mit dem Balkon dariiber eine Einheit. Den dreiachsigen,
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an den Kanten rustizierten Mittelrisalit mit einer ioni- 

schen Ordnung im Erd- und einer korinthischen Ord- 

nung im ersten ObergeschoB schlieBt oben ein Dreiecks- 

giebel ab. Die im Stich sichtbaren Vasen zu seinen Seiten 

sind nicht erhalten (Abb. 1). Dariiber bildet sich ein 

Kranzgesims aus, dessen Ecken nochmals Vasen akzentu- 

ieren. Zuoberst setzt ein Glockengelaut auf, das den Un- 

terrichtsbeginn verkiindete und in den alteren Universi- 

tatspalasten schon auftauchte.

Im GrundriB (Abb. 2) geht vom Mittelrisalit eine drei- 

schiffige Saulenhalle ab, die die gesamte Tiefe des Palazzo 

degli Studi durchmiBt und den Nord- und Sudhof trennt. 

Im ersten ObergeschoB beflndet sich uber dieser Saulen

halle die Universitatsbibliothek wahrhaft kolossaler Aus- 

maBe. Zu ihr fiihren die im Sudwesten und Nordosten 

gelegenen Treppen hinauf, so daB jeder Hof einen eigenen 

Zugang zur Bibliothek besitzt. Der Palazzo degli Studi 

in Neapel enthalt als erster Universitatspalast Italiens eine 

Universitatsbibliothek28. Die spate Aufnahme der Biblio

thek in das Raumprogramm der italienischen Universi- 

taten harrt einer Erklarung, zumal die englischen und 

franzbsischen Universitaten seit der Friihzeit uber Buch- 

bestande und seit dem 14. Jahrhundert uber Bibliotheks- 

raume verfiigten. Vielleicht bedingte das italienische Un- 

terrichtssystem das Fehlen von Universitatsbibliotheken, 

denn die Fakultaten genehmigten die Unterrichtswerke, 

die die Studenten im Mittelalter lagenweise bei den von 

der Universitat approbierten Handlern, den stationarii pe- 

tiariiw, und spater als Buch erwarben. Diese Werke stell- 

ten zugleich den Gegenstand der Priifungen dar, so daB 

eine weitergehende Versorgung mit Buchern sich offen- 

bar weitgehend eriibrigte. Inwieweit die ersten bffentli- 

chen Bibliotheken Italiens, wie in S. Marco in Florenz, 

auch den Studenten Zutritt gewahrten, bleibt ungewiB. 

Mit dem Palazzo degli Studi errichtete man die erste 

Bibliothek einer italienischen Universitat iiberhaupt, 

selbst die des Palazzo della Sapienza in Rom (Teil I, 

Abb. 40) entstand erst ein halbes Jahrhundert spater. Of- 

fensichtlich entwickelte sich nun erst in Italien die Not- 

wendigkeit von Universitatsbibliotheken. Zur weiteren 

Klarung dieser Problematik mangelt es an Vorarbeiten in 

der Forschung. Die Errichtung der Bibliothek uber einer 

Saulenhalle hingegen entbehrt nicht der Vorlaufer. Ver- 

mutlich besaB schon das trecentesche Collegio di Spagna 

in Bologna einen solchen Bibliotheksraum (Teil I, 

Abb. 13 u. 14). Der heutige Bibliothekssaal des Kollegi-

28 M. G. Castellano Lanzara (Anm. 8), 49.

29 E. Botassero, Storia della biblioteca in Italia. Mailand 1984, 12; R.

Mummendey, Von Biichern und Bibliotheken (Bonn 1950). Darmstadt 

«1984, 206.

urns in Bologna benutzt Substruktionen des 14. Jahrhun- 

derts, die vermutlich ebenfalls eine Bibliothek trugen30. 

Ein weiteres, sicheres Beispiel dieses Typs iiberliefert die 

Bibliothek des Kapitels zu Noyon31.

Die Saulenhalle, durch die man den Palazzo degli Studi 

betritt, endet im ErdgeschoB in einer halbrunden Apside, 

die als Aula Magna diente (Abb. 3). Heute besteht sie 

nicht mehr, da man hier das Treppenhaus anlegte, das ins 

erste ObergeschoB hinauf fuhrt. Die Anordnung von 

Saulenhalle und Apside ahnelt sehr der antiken Basilika. 

Infolgedessen kann man den halbrunden, mehrgeschossi- 

gen Raum auch als Tribuna auffassen. In ihr endet die 

langgestreckte dreischiffige Basilika, jedoch anstelle des 

Konigs, der die religiosen Feste leitete, nehmen hier Uni- 

versitatsmitglieder zu ihren Versammlungen Platz32. In 

ahnlicher Weise legte Cesariano die Tribuna in seinen 

Rathausentwurfen an33. Barrionuevo hingegen spricht 

von einem teatro, und dieser Ausdruck erscheint auch in 

der Beischrift zum Stich (Abb. 3). Mit diesem Namen 

bezeichnete man bereits die von Pirro Ligorio geplanten 

Exedren in der Sapienza zu Rom (Teil I, Abb. 26); dort 

handelte es sich im Unterschied zu Neapel um eine Anlage 

im Freien. Ligorio sah keine Sitzreihen fur die versammel- 

ten Akademiker vor. Uberhaupt kennen Palaste und Vil

len seit der Renaissance Anlagen fur Veranstaltungen im 

Freien34. Zahlreiche Quellen weisen die Bezeichnung tea

tro fur den Hof nach, ohne daB man damit konkrete 

Theaterarchitekturen meint. Diese Auffassung kann man 

nach Chastels Ergebnissen bis ins 15. Jahrhundert zuriick- 

verfolgen35. Im 17. Jahrhundert nannte man nahezu jegli- 

che Art von Feier, Examen und Festveranstaltung teatro, 

wofiir die Adelskollegien (Collegi del Nobili) zahllose

30 M. J. Pelaez, Antonio-  Pons y el Colegio de Espana.Martinez.de

In: Studia Albornotpana 36, 1979, 585—621, 598: man verwendete 

die trecenteschen Teile aus Griinden der Kostenersparnis wieder. 

Dies belegt auch die Handschrift mit dem Titel De Rebus Gesti (ii, 

125 r) im Kollegienarchiv. Den Hinweis auf diese Quellen ver- 

danke ich Prof. J. G. G. Andrada y Valdecasas Vanderwilde, Direk- 

tor des Collegio di Spagna.

31 A. Mason, La ,librairie‘ du chapitre de Noyon et 1’architecture des 

bibliotheques frangaises a la fin du Moyen-Age. In: Bulletin des 

bibliotheques de France 2, 1957, 95—110, 99.

32 G. G. Origlia Paolini (Anm. 18), 196. Wie man sich eine gelehrte 

Disputation in einer solchen Exedra vorzustellen hat, zeigt ein 

Stich zu den „Comoediae XX“ des Plautus von 1511, abgeb. bei: 

Il Museo Teatrale alia Scala, 1913-1963. Mailand 1964, 385.

33 so in der Ausgabe Venedig 1511, 45v u. 46r; M. Bach, Die 

illustrierten Vitruv-Ausgaben des 16. Jahrhunderts. In: Zeitschrift 

fiir Biicherfreunde 1, 1900-01, 141-150, 147.

34 K. Schwager, Kardinal Pietro Aldobrandinis Villa di Belvedere 

in Frascati. In: Rbmiscbes Jahrbuch fiir Kunstgeschichte 9—10,1961—62, 

289-382, 380 ff.

35 A. Chastel, Cortile et theatre. In: ders., Fables, formes, figures. Bd.

1, Paris 1978, 429-438, 438.
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3. Neapel, Palaeo degli Studi, 

Aula-Magna-Entivurf von Giulio 

Cesare Fontana im Stich des Ales

sandro Baratta

I. Jnabathra del later a, cjuce cuijurguntgraclatim ttperJcalar, 

thcatrali mores

Cvnei! jiuefcalce in eiugj~ormam conrtrurtce, ui in imo diffujscp 

magic re/frinaerentur in altiirrts

Mtiiuii^raclu/Jcalarerj'eeantefANABA.T'-HF~A.,x>ff>errog quii/ifjue ad 

dertincita, sub ge Ilia Jua eat^

z£-’ SuperiorTkeatrigradug, quemPoDiVM non ineptr' apprllamiig, i>bi

cut column#1 imp ogite cum epicfylys ad omakim,Ji'tie 

(cum hberet) ad innirunts

5. A’vGGES'rv.S' doeendf out recitanris.tefiuf etad modici cubictdi

^ormam Jading, cut proprium eham /uumPQTDiVM —

(0 Cathedra. ludicijhcdeuiiuin, 2^el cum publice' dijjutatur, eiw, 

cjuipropofilar conclurionef defendit ac fuetur, ad omnium argu: 

menfa respondents

velutin prunore pcirtekonps'fioresjedent, veluti Doctoreg eijlllapjtfrat' .1.I2M/^nia.na ad drcutneundum,innitendum,spedtandum. auclsendum. 

8.970.//J3. i+.Aditufflueported# tjuadrnta,p pear inManiana-i^reditgcr^.

Beispiele liefern. Der Begriff umfaBt allgemein einen wei- 

ten Anwendungsbereich und bezieht sich nicht unbedingt 

auf einen Bauteil. Tatsiichliche Vorkehrungen fur Theater- 

auffiihrungen treten in der Renaissance mit um einige 

Stufen abgesenken Hofplatzen in Villen und Paliisten auf. 

Zu diesen Stufenhofen zahlen die Villa Poggioreale in 

Neapel36 und Giuliano da Sangallos Entwiirfe fur den 

Palast des Konigs von Neapel37. AuBer in der Villa Ma

dams und dem Palazzo Farnese in Piacenza verzeichnet 

die Architekturgeschichte keine weiteren echten Versu-

36 C. L. Frommel, Die Farnesina und Peru^gis architektonisches Friih- 

werk. Berlin 1961 (= Neue Miinchner Beitrage zur Kunstge- 

schichte 1), 90 f.

37 H. Biermann, Das Palastmodell Giuliano da Sangallos fur 

Ferdinand I., Konig von Neapel. In: Wiener Jahrbuch fur Kunstge- 

schichte 23,1970, 154-195. Die entsprechenden Entwiirfe Giuliano
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4. L. B. Alberti, L’ Architettura, 

Florent 1550: Palaestra

che, antike Theater wiederzugewinnen38. Zu diesen rech- 

net die Tribuna im Palazzo degli Studi in Neapel nur 

bedingt. Zu einer sehr ahnlichen Losung gelangte jedoch 

der Illustrator von Albertis Architekturtraktat in der Flo-

da Sangallos: Vat. Barb. Lat. 4424, 39 v u. 8r; Stadtbiicherei Siena, 

S. IV.8, 17v-18r.

38 C. Thoenes, Vignola e il Teatro Farnese a Piacenza. In: Bollettino 

del centra Internationale di studi di architettura Andrea Palladio 16, 

1974, 243- 256, 245.

rentiner Ausgabe von 1550 (Abb. 4). Sie bezieht sich auf 

Albertis Schilderung der Palastra, deren Wiedergewin- 

nung sich die Palaste der Weisheit ebenfalls zur Aufgabe 

stellten. Die Rekonstruktion in Abb. 4 stammt nicht von 

Alberti, sondern fallt in die Zeit der postumen Verbrei- 

tung seiner Schriften39. Die Platzanlage, auf der sich die

39 Ubers, von C. Bartoli. Florenz 1550 (Meine Abb. 4 stammt aus 

dem Exemplar des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, Sign.:
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Gelehrten zu Gesprachen treffen, stellt sich als offentli- 

ches Bauwerk dar40. Der bei Vitruv geschilderte, an drei 

Seiten von einem einfachen und an der vierten, nach 

Siiden gelegenen Seite von einem zweischiffigen Portikus 

umgebene Platz erfahrt hier eine Erweiterung um recht- 

eckige Exedren im Nord- und Siidflugel und um halb- 

runde im West- und Ostfliigel. In der Bartolis Uberset- 

zung von Albertis Traktat beigegebenen Bebilderung ver- 

wendete man siebenstufige Sitzgelegenheiten, wobei 

gewiB zahlensymbolische Uberlegungen zum Tragen 

kommen; Alberti schweigt jedoch fiber die Anzahl der 

Stufen. Folglich fehlt es an Moglichkeiten zu entscheiden, 

ob auf die sieben freien Kiinste oder die sieben Gaben 

des Heiligen Geistes angespielt wird. Ligorios Entwurf 

fur die rdmische Sapienza nahm nur wenige Jahre nach 

dem Erscheinen von Albertis Traktat die halbrunden Ex

edren auf (Teil I, Abb. 26), ohne jedoch Stufen vorzuse- 

hen. Uberhaupt bezog sich Ligorios Projekt auf eine An- 

lage, die aus zwei Hofen bestand. Zu jedem Hof wandte 

sich eine Exedra; als man schlieBlich im Zuge von Gia

como della Portas BaumaBnahmen den Mittelfliigel 1594 

abbrach41, bestand nur noch die Exedra der Kirchenfas- 

sade. Sie bestimmt den Hofeindruck fur den durch das 

Hauptportal Eintretenden. In Neapel nimmt die Tribuna 

in der Raumfolge den Platz ein, den seit dem Coliegio di 

Spagna der Kapelle zusteht (Teil I, Abb. 13). Fontana 

verschob die Kapelle zu diesem Zweck in den Nordhof 

(Abb. 2, Legende Nr. 19). Die Galerie der Aula Magna 

erreichte der Benutzer nur uber eine Wendeltreppe, die 

an der Kapellensiidwand ansetzte. In Neapel verweist 

man die Kapelle in eine zweitrangige Stellung, um der 

Aula Magna Raurn zu schaffen. Sie verschlieBt sich nicht 

zur dreischiffigen Saulenhalle, so daB der Besucher sie 

bereits vom Haupteingang aus sieht. Als Endpunkt der 

Blickachse (visuale) beherrscht sie unumstritten und desto 

eindrucksvoller den gesamten Palast.

Die SchlieBung der Seitenwande der Saulenhalle zer- 

stort heute den urspriinglichen Raumeindruck, der so den 

Charakter eines Innenraums annimmt. Von hier gelangte 

man den Absichten Fontanas zufolge ungehindert in die 

beiden Hbfe, die anders als in Konventen oder Hospita

l-1 758raro). Der lateinische Originaltext in: L.B. Alberti, De re 

aedificatoria. Florenz 1485. Ndr. in: Alberti-Index. bearb. H.-K. 

Lucke. Bd. 4. Miinchen 1975, Biiii2r—v (f. 76r-v). Ital. Ubers, bei 

Bartoli, 311. Vgl. J. v. Schlosser, Die Kunstliteratur. Wien 1924, 

105.

40 H. Muhlmann, Asthetische Theorie der Renaissance. Diss. Miinchen 

1968. Bonn 1981, 14.

41 H. Thelen, Der Palazzo della Sapienza in Rom. In: Miscellanea 

Bibliothecae Hert^ianae %u Ehren von L. Bruhns, F. Graf Wolff Metter

nich und L. Schudt. Miinchen 1961, 285—307, 290 u. Abb. 291. 

lern nicht durch einen Zwischentrakt getrennt werden, 

da die Saulenhalle Durchlassigkeit ermoglicht und be- 

wirkt42. Hier gab es reichlich Raum fur die Unterrichts- 

form der „Wiederholung an der Saule “ (ripetifione alia 

colonna), die die Quellen fur Neapel ebenfalls belegen43. 

Ansonsten beanspruchen Horsale das Raumprogramm 

des Erdgeschosses. Sudlich vom Haupteingang befindet 

sich der Horsaal fur Kirchenrecht (Abb. 2, Nr. 4). Bei 

friiheren Universitatspalasten lieBen sich die Horsale nur 

als solche bestimmen. Nie gelang es jedoch, mit Aus- 

nahme der Promotionssale in der romischen Sapienza 

(Teil I, Abb. 27, 40) eine Aula einer bestimmten Disziplin 

ausschlieBlich zuzuweisen. Hier handelt es sich nicht nur 

um einen Lehrsaal einer Fakultat, sondern bereits einer 

Disziplin. AuBerdem verfiigt der Horsaal fiber zwei Vor- 

zimmer fur die Lehrenden. Derartige Raume sah bislang 

nur Giuliano da Sangallo in seinen Entwiirfen fur die 

Sapienza in Siena vor (Teil I, Abb. 17). Es folgen neben 

dem sfidlichen Seiteneingang der Horsaal fur Theologie 

(Abb. 2, Nr. 8) und Medizin (Nr. 10). Der Seiteneingang 

im Siidflugel besteht vermutlich aus einem Rest der Ka- 

valleriekaserne. Hier Reste des Vorgangerbaus zu vermu- 

ten, legen die sich zum Hof verjiingenden Seitenwande 

des Eingangs nahe. Der analog ausgebildete Eingang im 

Nordfliigel, den man im friihen 19. Jahrhundert anlegte, 

verdoppelt diese Form aus Symmetriegriinden. Westlich 

am Medizinlehrsaal schlieBt sich die Aula fur Dialektik, 

Physik und Metaphysik (Nr. 12) sowie Philosophic 

(Nr. 13) an. Im Westfliigel befinden sich neben der Treppe 

zur Bibliothek (Nr. 14) vier kleine Raume fur die Lekto- 

ren und Unterrichtsgerate (vornehmlich mathematische 

Hilfsmittel, Nr. 15). AnschlieBend folgen zwei der Nut- 

zung nach in der Legende nicht aufgefiihrte langliche 

Raume. Die Kapelle (Nr. 19) liegt nordlich der Tribuna, 

und zu ihr gehort auch die angrenzende Sakristei (Nr. 20). 

Symmetrisch zur Treppe im ersten Hof befindet sich im 

Nordhof eine Treppe zur Bibliothek (Nr. 21). Im Nord-

42 In dieser Hinsicht stellt sich die Disposition in deutlichen Gegen- 

satz zu den mehrhbfigen Anlagen der Krankenhauser: vgl. Filare- 

tes Entwurf in Vat. Reg. 1886, 94 r, 94 v, 95 v; Antonio Averlino, 

detto il Filarete, Trattato di architettura. Hg. A. M. Finoli u. L. 

Grassi. Bd. 2. Mailand 1972, Tafel 56—59. Das gilt gleichermaBen 

fur zweihofige Krankenhauskomplexe: D. J. Fricelli, The Archi

tecture of Giorgio Vasari’s Uffiaf, Florence. Diss. Ohio State Univer

sity 1984, 429 (Abb. 23). In Ammannatis Erweiterung des Kloster- 

hofs von S. Spirito in Florenz erhalt der die beiden Hofe trennende 

Flugel die Aufgabe, ein Refektorium aufzunehmen: W. u. E. 

Paatz, Die Kirchen von Florent^. Bd. 5. Frankfurt/M. 1953, 127.

43 Fran^oise Waquet (CNRS, Paris), Elites intellectuelles et reproduc

tion du savoir: le temoignage de la generation des pre-Lumieres 

(en Italie). Vortrag im Seminar „L’education du jeune Noble", 

franzosische Schule in Rom, 25. Jan. 1985.
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5. Lodovico Corte, Pavia (Ausschnitt)

flugel brachte Fontana den Grammatik- und Rhetorik- 

lehrsaal (Nr. 22), den nordlichen Seiteneingang, die Hor- 

sale fiir Astronomic und Griechisch (Nr. 25) sowie fur 

das Zivilrecht unter. In der Westhalfte des Fassadenflugels 

plante er zwei Professorenzimmer und den groBen Vorle- 

sungssaal fur das Zivilrecht.

In den bislang untersuchten Universitatspalasten unter- 

schieden sich Vorlesungssale nur durch ihre GroBe von 

anderen Raumeinheiten. Fine so groBe Anzahl von Au- 

len, wie Fontana vorsah, gab es bislang ebensowenig wie 

eine so prasize Nutzungszuweisung. Schon die Auswahl 

der Facher, soweit sie im Raumprogramm hervortreten, 

zeigt eine hier erstmals bezeugte Spezialisierung gegen- 

iiber der Renaissance, wobei das gesteigerte Interesse an 

den Naturwissenschaften hervorsticht. Die Neuorientie- 

rung weist die Richtung fiir die folgenden Universitatspa- 

laste. Anders als im Palazzo della Sapienza zu Rom gibt 

es keine architektonische Scheidung der beiden Universi- 

taten. Die Universitaten, d. h. die der Juristen und die der 

Artisten und Mediziner, mischen ihre Unterrichtsraume 

in beiden Hofen. Fontana erfindet die Saulenhalle und 

benutzt sie, die Hofe zu verbinden. Die Bibliothek fiber 

ihr bildet das beiden gemeinsame Element. Sie dominiert 

nicht nur aufgrund ihrer immensen Hohe und zentralen 

Anordnung den gesamten Komplex. Dieses Konzept ei- 

ner vereinheitlichten Staatsuniversitat beinhaltet zwar zu- 

kunftsweisende Elemente, doch konnte es sich infolge 

alterer Strukturen oftmals nicht voll entfalten, wie das 

folgende Beispiel lehrt.

PAVIA

In Pavia bestand seit dem 9. Jahrhundert eine beriihmte 

Juristenschule, die im 11. und 12. Jahrhundert eine groBe 

Blute erlebte44. Das Bestehen dieser Rechtsschulen veran- 

laBte vermutlich Galeazzo II. Visconti, in Pavia eine Uni

versitat zu griinden45. Er erwirkte von Karl IV. am 

13. April 1361 eine Bulle, die die Universitatsgriindung 

ermoglichte46. Somit fallt die Entstehung der Universitat 

Pavia in eine Periode gesteigerten Interesses der Visconti 

fiir die Stadt. 1360 lieBen sie bereits den Bau des Kastells 

beginnen. Wegen der lokal verschiedenen Rechtsspre- 

chung ihrer Gebiete wollten sie die Juristenausbildung in 

Pavia zusammenzufassen, so daB die Lombardei einen 

einheitlichen Kodex erhielt47.

Bis zum 16. Jahrhundert besaB die Universitat keine 

Lehrgebaude; die Schulen befinden sich uberall im Stadt- 

gebiet. Unterricht erhielten die Studenten vornehmlich in 

den Wohnungen der Professoren48. Daneben verzeichnete 

man Lehrveranstaltungen auch im Rathaus49 und auf den 

Platzen der Stadt50. Diese Situation anderte sich erst unter 

Lodovico il Moro. Er forderte nicht nur die Universitat 

finanziell, sondern fiihrte sie zugleich unter die standige 

Kontrolle der staatlichen Organe51 — ahnliches beobachte- 

ten wir bereits in Neapel. Die Universitat Pisa stellte einen 

zeitgleichen Versuch in dieser Hinsicht fiir die Toskana 

dar. Lodovico il Moro stiftete zwischen 1485 und 1490 

die casa di A%%one (Visconti), folglich das erste Haus im 

Besitz der Universitat, das ausschlieBlich ihr gehorte und 

ihren Lehrveranstaltungen diente. Die hier entstehenden

44 F. Calasso, Medioevo del diritto. Bd. 1. Le fonti. Mailand 1954, 

305-315, 307; H. Schumann, Lombardei. Stuttgart 1981, 471; A. 

Sorbelli, Storia della Universita di Bologna. Bd. 1. Bologna 1940, 

49.

45 P. Vaccari, Storia della Universita di Pavia. Pavia 1948, 7.

46 ders., dass. Pavia 21957, 1; o. N., L’Universita di Pavia e i suoi 

istituti. Pavia 1925, 13; E. Schmidt, Pavia und Umgebung. Frauen

feld 1958,70 (datiert die Urkunde „23. April"); A. Gatto, Gymnasii 

Ticinensis bistoria. Mailand 1704, 145.

47 P. Vaccari (Anm. 46), 2.

48 ebd., 99; A. Peroni, Residenza signorile e costruzioni pubbliche.

In: ders. (hg.), Pavia, Architettura dell'eta sfor^esca. Turin 1978, 

9-104, 46 (Haus des Mediziners Leonardo Leggi [1520-22], fiir 

das es bezeichnenderweise das Projekt einer domus Sanitatis gibt).

49 P. Vaccari (Anm. 46), 99; P. Fraccaro, LUniversitd di Pavia. 

Kiissnacht 1932, 17; L. Erba, Guida storico-artistica dell’Universita 

di Pavia. Pavia 1976, 11.

50 Piazza del Popolo: P. Vaccari (Anm. 46), 99; P. Fraccaro (Anm. 

49), 17.

51 A. Sottili, Rezension [M.C. Zorzoli, Interventi dei duchi e del 

Senato di Milano per 1’Universita di Pavia. In: Studi senesi 92, 

1980, 128-140]. In: Wolfenbiitteler Renaissance-Mitteilungen 6, 1982, 

25; s.a. Anm. 56. Lil. gibt es ein Exemplar der iiberaus seltenen 

Einweihungsrede von 1496 in der British Library (G. 4661), in der 

Niccold Scilaccio auBer panegyrischen Lobpreisungen Lodovico il 

Moros auch den Bau in wenigen Wbrten umschreibt (Panegyricus 

de Ticinensis gymnasij dedicande ad Ludouicam Sforciam princi- 

pem sapientissimum. In: ders., Que in hoc libellus continetur. 1496, 

er-fr).
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6. Ambrogio Pessina, GrundriJSentivurf Nr. 3 filr den Universitatspalast in Pavia (Staatsarchiv Mailand)

sogenannten „neuen Schulen“52 verteilten sich nach Pero- 

nis Ergebnissen auf mehrere Hauser, wobei man einige 

weitere hinzukaufte53. Weitere Kenntnis uber den Univer- 

sitatsbau zur Zeit Lodovico il Moros besitzen wir nicht. 

Bei der Restaurierung wiedergefundene Spuren lassen 

den Backsteinbau des 14. Jahrhunderts in freigelegten Re- 

sten von spitzbogigen Fenstern trotz der zahllosen spate- 

ren Veranderungen erahnen. Sie befinden sich an der 

Nordseite des Hauses von Azzo, das noch heute die Hofe 

der Universitat teilt. Der von L. Erba rekonstruierte Fen- 

stertyp entspricht denen des Kastells der Visconti in Pa

via54; dieser alteste, noch erhaltene Kern des Universitats- 

palastes von Pavia datiert ungefahr gleichzeitig mi't dem 

Kastell. Dieser Bau, Rest der casa di A%%one, besteht bis 

heute und unterteilt in den nun zu besprechenden Planen 

Ambrogio Pessinas den Universitatspalast in zwei Teile; 

52 „scuole nuove“: P. Fraccaro (Anm. 49), 10; D. Vicini, Il castello 

visconteo di Pavia e i suoi musei. Pavia 1984, 10.

53 A. Peroni (Anm. 48), 56; Monografie delle Universitd e degli Istituti 

Superiori. Bd. 1. Rom 1911, 264: Lodovico il Moro habe auch die 

Portiken erbauen lassen.

54 L. Erba (Anm. 49), Abb. 2-4.

55 La R. Universitd di Pavia, suoi collegi, premi e horse di studio. Pavia

1930, 6.

Pessina markiert ihn als alteren Bau stets durch eine an- 

dere Farbe (Abb. 6—8)55.

Schon bald nach der Belagerung von 1525 und Beset- 

zung Pavias 1527 erfolgten notwendige Erneuerungen 

und Wiederherstellungen. Der Mailander Senat als Nach- 

folger der herzoglichen Kontrollfunktionen56 geneh- 

migte 1531—34 die Errichtung von doppelgeschossigen 

Portiken zu beiden Seiten des Hauses von Azzo57. Lodo

vico Cortes Ansicht von Pavia bezeugt als einzige Quelle 

den somit errichteten Bau (Abb. 5). Das Haus des Azzo 

zwischen den beiden Buchstaben „L“ der Legende bildet 

einen Querfliigel, der das Grundstiick in zwei gleich 

groBe Hbfe aufteilt. Der Paveser Universitatspalast stellte 

folglich das friiheste von doppelgeschossigen Portiken 

umgebene und zwei Hofe besitzende Universitiitsgebaude 

Italiens dar. Diese Aufteilung anderten auch die spateren 

Umbauten nicht mehr, die das System lediglich abwandel-

56 L. Erba (Anm. 49), 114; M. C. Zorzoli, Interventi dei duchi e del 

Senato di Milano per 1’Universita di Pavia. In: Universitd e societd 

nei secoli XII—XVI. KongreB Pistoia 20.—25. Sept. 1979. Pistoia 

1982, 553-573, 565.

57 Universita (Anm. 55), 6 (teilweise wortlich aus R. Universitd di 

Pavia, Guida dello studente. Anno accademico 1927-28. Pavia 1927, 

6 abgeschrieben).
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ten und bereicherten. SchlieBlich genehmigte der Mailan- 

der Senat 1552 noch den Bau eines Anatomietheaters58. 

Die einzigen, die Raumaufteilung des so entstandenen 

Universitatssitzes betreffenden Nachrichten finden sich 

in der um 1570 zu datierenden generellen Beschreibung 

des Stadtgeschichtlers Stefano Brenventano. Er berichtet, 

es gabe „zwei nebeneinander gelegene groBe Raume [in 

der vormaligen casa di A%gpne\, die von einer einzigen 

Wand getrennt werden [Abb. 6], Jede von ihnen [d.m. 

der zwei Paveser Universitaten] hat einen groBen Hof 

mit Portiken rundherum, mit vielen Schulen oben und 

unten“59. Brenventanos Schilderung begrundet die Hypo- 

these, daB die Universitat Pavia nach der Restaurierung 

von 1527 lediglich Aulen fur den Unterricht beinhaltete. 

Die Nutzung der Raume entsprach vollig dem nahezu 

gleichzeitigen Paduaner Bd (Teil I, Abb. 42-43). Auch in 

Padua vereinheitlichte man ein alteres Gebaude, das zu 

anderen Zwecken erbaut wurde. In Padua handelte es 

sich um das Hospiz „Zum Ochsen“, das gleichfalls mittels 

eines doppelgeschossigen Portikus an alien vier Hofseiten 

eine Vereinheitlichung erfuhr. Entgegen der alteren Pra

xis nimmt man keine weiteren Nutzungen auf. Gegen 

Mitte des 16. Jahrhunderts verzeichnen die italienischen 

Universitaten zwei Anordnungssysteme, die aus ein- und 

zweihbfigen Hofanlagen bestehen. Friiher als in den Je- 

suitenkollegien findet sich in Pavia die Ausbildung zweier 

Universitatshofe. Benotigten die Jesuiten einen Unter- 

richtshof und einen Klausurbereich fur ihre Patres, so 

strebt man in Pavia eine ganz andere Nutzung an: jede 

der zwei Universitaten verfiigt uber einen eigenen Hof. 

Im Palazzo degli Studi folgte man dem bis zu 1594 beste- 

henden Zweihofsystem des Palazzo della Sapienza zu 

Rom, um eine einheitliche Staatsuniversitat zu schaffen. 

Zu diesem Zweck verzichtete man auf die architektoni- 

sche Trennung der beiden Universitaten. In Pavia hinge

gen lebt diese altere Tradition fort. Auch kennt man hier 

noch nicht den in den folgenden Jahrzehnten entwickel- 

ten Kollegienhof der Jesuiten, denn Klausurbereiche be- 

notigte die Universitat Pavia nicht. Deshalb legt man nur 

offentliche Hbfe an. Die zwei Universitaten bilden erst 

zusammen das studium generale, nur zusammen konnen sie 

alle Fakultaten und Disziplinen anbieten. Anders als die 

die tridentinische Reform ins Werk setzenden Jesuiten 

und die Seelsorge vorantreibenden Jesuitenkollegien, be- 

notigten die traditionellen Universitaten keine Kirchen; 

in ihren Aufgabenbereich fallt nur der Unterricht.

58 A. Peroni (Anm. 48), 57.

59 ebd., 57, ohne Quellenangabe: „due stanze grandi contigue, da

una sola parete separate, ciascuna delle quali ha un ampio cortile

co’ portici d’attorno, con molte scuole di sotto e di sopra.“

Diesen bis 1552 erreichten und vervollstandigten Bau- 

bestand erneuerte Ambrogio Pessina. Die Notwendigkeit 

zu BaumaBnahmen ergab sich aus einer erneuten Belage- 

rung von Pavia im Jahre 165560. 1658 spricht ein Doku- 

ment von „sehr groBem Schaden“ am Universitatspa- 

last61. Der Kammerarchitekt Ambrogio Pessina legte in 

der Folgezeit eine Reihe von sechs erhaltenen Entwiirfen 

vor, die von der Reparatur der beschadigten und zerstdr- 

ten Teile bis zu neuen Gesamtplanungen reichten62. Das 

Staatsarchiv Mailand verwahrt die Projekte Pessinas. Ne- 

ben den Besitzstempeln brachte ein Archivar eine Nume- 

rierung an, die jedoch nicht der Chronologic und der 

Abfolge der Planungen entspricht und Liicken aufweist63.

Der Plan Nr. 3 zeigt noch die von Brenventano genann- 

ten zwei groBen Sale im Haus von Azzo (Abb. 6). Da 

Pessina die Plane ostete, erscheint der Nordhof, der der 

Artisten- und Medizineruniversitat gehorte, links, wah- 

rend der Siidhof der Juristenuniversitat zustand. Obwohl 

beide fast gleich groBe Hofe besaBen, gibt es doch einige 

bemerkenswerte UnregelmaBigkeiten, die aus dem Ver- 

lauf der Grundstiicksgrenzen resultieren. Im Nordhof 

korrigiert Pessina so die alte Mauer, die dunkler — im 

Original griin — erscheint, durch eine begradigende neue 

Wand. Uberhaupt enthalt der Ostflugel im 17. Jahrhun- 

dert nur einen Portikus, abgeschlossen von einer fenster- 

losen Wand. Ostlich der Universitat bestand zu dieser 

Zeit noch das Hospital S. Matteo, das 1449 gegriindet 

und 1513 vollendet worden war64. Pessinas Lavierungen 

kennzeichnen die vorgefundene Bausubstanz nicht vollig 

zutreffend, denn Mauerwerk des Quattrocento findet sich 

— heute freigelegt — auch in der Westwand des Anatomie- 

saals im Nordhof und dem westlichen AbschluB der casa 

di Anyone. Zusammenfassend: die Grundstiicksgrenzen 

bestanden weitgehend, groBe Teile des Altbaus nahmen 

bedeutende Stiicke des Terrains ein. Abb. 6 iiberliefert 

noch den Treppenverlauf des vorgefundenen Gebaudes.

60 L. Erba (Anm. 49), 18.

61 ebd., ohne Quellenangabe: „grandissimo danno.“

62 Staatsarchiv Mailand, Signatur: studi, p.a., 443. Nr. 1: H 48,5 x 

B 66,6, sign., dat. Aug. 1661, MaBstab Mailander Elie, Bister, alter 

Bestand griin, projektierte Teile gelb laviert, Nr. 2: H 49,5 x B 

66,7, sign., dat. Aug. 1661, MaBstab Mailander Elie, Bister, alte 

Teile griin, neue gelb laviert. Nr. 3: H 48,5 x B 66,7, sign., dat. 

Aug. 1661, MaBstab Mailander Elie, Bister, alte Teile griin, neue 

gelb laviert. Nr. 4: H 48,2 x B 67, sign., dat. Aug. 1661, MaBstab 

Mailander Elie, alte Teile gelb, neue griin laviert. Nr. 5: H 48,5 

x B 66,8, sign., dat. 4. Sept. 1661, MaBstab Mailander Elie, alter 

Bestand griin, neuer rosa laviert. Nr. 6: H 48,7 x B 65, sign., dat. 

Aug. 1661, MaBstab Mailander Elie, alte Teile griin, neue gelb 

laviert.

63 vgl. Anm. 62: der Plan Nr. 5 tragt die spateste Datierung, erhalt 

jedoch eine friihere Nummer. (Vgl. Anm. 69.)

64 V. Biagetti, I’Ospedale Maggiore di Milano. Mailand 1937, 39 ff.
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Im Nordhof setzten sie siidlich, im Siidhof nordlich an 

den Eingang an und bestanden aus doppellaufigen Ram

pen mit Wendepodest, gedeckt mit einem Kreuzgratge- 

wolbe. Pessina verdeutlicht hier ebenfalls die wiederver- 

wendeten Gelander der alten Treppe.

In einem weiteren Stadium der Planung beginnt er sich 

mit der Treppendisposition zu beschaftigen. Plan Nr. 1 

(Abb. 7) zeigt die geraumigeren Treppenanlagen, die nun 

in der Flucht des Eingangsportikus zu liegen kommen. 

Die Verlegung der Treppen erfordert gleichzeitig Veran- 

derungen an den Hbrsalen, deren Anzahl unverandert 

groB blieb. Fur diese Anderungen bendtigt Pessina auch 

kein zusatzliches Grundstiick. Seine Aufgabe bestand in 

der Benutzbarmachung des beschadigten Palastes, wobei 

nun die Frage eines angemessenen, modernen und beque- 

men Treppenhauses in den Vordergrund tritt. Die casa di 

A^gpne unterteilt das Areal in zwei strikt geschiedene 

Hofe. Plan Nr. 6 (Abb. 8), der im iibrigen die wiederver- 

wendeten Teile in etwas anderer Verteilung als die vorigen 

Entwiirfe angibt, konzentriert die Treppen in der casa di 

Athene. Die Treppen gewinnen an Aufwendigkeit. Das 

westliche Treppenhaus, durch das man in die an der StraBe 

gelegene Anatomie gelangt, gehort zur Artisten- und 

Medizineruniversitat und erschlieBt das erste Oberge- 

schoB des Nordhofs. Die ostlich hiervon geplante Treppe 

gleicher GroBe und Ausbildung betritt der Benutzer nur 

vom Siidhof der Juristenuniversitat aus. In all diesen 

Planungsstufen sucht Pessina unbedingt die architektoni- 

sche Sondierung beider Universitaten zu bewahren, so 

daB der Charakter der Universitat, die aus %ivei Universita

ten besteht, deutlich hervortritt. Anders als in Neapel 

wiinschte man keine Vermischung und insofern Verein- 

heitlichung beider Korporationen (Abb. 2). Die in Rom 

(Teil I, Abb. 27) und Bologna (Teil I, Abb. 46) angelegte 

Tendenz, jeder Universitat eine eigene Treppe zuzuweisen 

und eine Hofseite zur Verfiigung zu stellen, entwickelt 

man in Pavia zu einer paritatischen Aufteilung weiter. 

Sorgsam bedenkt man, jeder Universitat die genau gleiche 

Anzahl an Aulen, Treppen und Raumen zu geben. Nir- 

gendwo sonst betont man den Charakter der italienischen 

Doppeluniversitaten derartig sorgfaltig. Die friiheren, 

nicht sicher rekonstruierbaren Vorgangerbauten der Vis

conti und Lodovico il Moros spielten dabei womoglich 

eine wegbereitende Rolle. Mit der Beischrift zu Plan Nr. 6 

tritt ein einziges Mai in Pessinas Entwiirfen die hinter 

ihm stehende Behorde, die seine Projekte genehmigende 

und kontrollierende Instanz, in der Person des Senators 

Archinto in Erscheinung65. Pessina bezieht in seinen wei- 

65 Di^ionario biografico degli Italiani 3, 1961, 758: Carlo Archinto 

(2. Apr. 1610—1665) gehorte seit dem 13. Sept. 1659 zum Senat. 

teren Beischriften Stellung gegen Archintos Vorstellun- 

gen. Sie lauten: „Entwurf gemaB den Vorstellungen des 

Ew. Senators Archinto“ (oben), „Uber diesem sehr brei- 

ten Portikus wollte Ihnen der Ew. Senator Archinto eine 

Elementarschule einrichten“ (im Ostfliigel beider Hofe) 

sowie „Es wird bestatigt, daB man, die genannten Porti- 

ken so groB anlegend, den Hof sehr beeintrachtigt und 

infolgedessen Licht- und Luft[zufuhr] behindert.“66 Tat- 

sachlich bezeugen die Radierspuren im Ostfliigel noch 

den von Pessina angestrebten normal breiten Portikus. 

Dieser Plan datiert vom August 1661, wie die Beischrift 

oben informiert, und stammt somit aus demselben Monat 

wie Plan Nr. 3 (Abb. 6), der gleichfalls den breiteren Ost- 

portikus aufweist. Angesichts des Verlusts aller mit der 

Projektierung und Ausfiihrung verbundenen Zeugnisse 

gelingt es nicht, das Verhaltnis der Projekte zueinander 

weiter zu bestimmen. Pessinas Argument der Licht- und 

Luftzufuhr basiert auf Vitruvs Anweisungen, die auch 

Boncompagno in seiner Bauanweisung fur Schulgebaude 

ubernimmt67. Dabei handelt es sich um Allgemeingut der 

Architekturtheorie, daB auch im Universitiitsbau anderer 

Lander, etwa im Caius College in Cambridge, Auswirkun- 

gen zeigt68.

66 Beischriften von oben nach unten, links vor rechts: ,,1661 del 

mese Agosto." „Disegno delle scole Maggiori in Pauia.“ „Disegno 

conforme al sentimento del S.10 senatore Archinto." „Sopra questi 

portici cosi larghi/ il S?° Senatore Archinto uiuorebbe/ fare la 

scola primaria." „Sopra questo (sic) portici cosi largo (sic) il S.° 

Senatore/ Archinto ui uorebbe fare una scola primaria." „Si ascerte 

che facendosi il sod?1 portici cosi larghi si ristringe grand? la corte/ 

et in consequenza si leuara la luce, et Faria." „Le scole superior! 

riescerano piu grandi uerso strada stando receuerano Fingresso 

delle Porte." „I1 Color uerde significa il Vechio/ Il Color giallo 

significa il nouo da farsi."

67 In seiner Rhetorica novissima heiBt es „Domus scholasticae discipli- 

nae in libero et puro aere construatur", zit. nach P. Carbonara, 

Architetturapratica. Bd. 3. Turin 1958, 837-838. Den Text von Vat. 

Borghese 97, 58v-59r bei: A. Maier, Un manuale per gli studenti 

di diritto in Bologna dal sec. XIII-XIV. In: Arcbiginnasio 44—45, 

1949—50, 161-168, 165-166 (Literaturhinweis von Prof. Dr. R. 

Elze, Rom). Es handelt sich bei Boncompagnos Formulierung um 

eine verkiirzte, aus dem Zusammenhang geldste Stelle aus Vitruvs 

Anweisungen fiir die Wahl gesunder Platze (1,4), s. Vitrmii de 

architectura libri decern. Lat. Text und dt. Ubers, von C. Fenster- 

busch. Darmstadt 1981, 44-45.

68 Dr. Keyes, latinisiert Caius, verfiigte fiir das Gonville and Caius 

College in Cambridge: „De non claudendo latere Collegii nostri 

meridionali. Praeterea statuimus ne quod aedificium construatur 

quod universum latus Collegii nostrae fundationis meridionale 

claudat, ne prohibita libera perspiratione aer conclusus vitietur, et 

valetudinem nostrorum et maxime Collegii Gonevili offendat, ac 

utrisque morbos acceleret atque mortem", zit. nach R. Willis u. 

J. W. Clark, The Architectural History of the University of Cambridge. 

Bd. 3. Cambridge 1886, 275 (Anm. 2). In diesem Zusammenhang 

gewinnt der Italienaufenthalt von Caius an Bedeutung. Er hatte 

in Padua promoviert und Rom, Bologna und Venedig gesehen.
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7. Ambrogio Pessina, Grundriftentwurf Nr. 1 fur den Universitdtspalast in Pavia (Staatsarchiv Mailand)

8. Ambrogio Pessina, Grundrifentivurf Nr. 6fur den Universitdtspalast in Pavia (Staatsarchiv Mailand)
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L. Erba datierte Plan Nr. 9 ohne Angabe von Griinden 

167 1 69. Beischriften erharten dies nicht, da er kein Datum 

tragt. Nun gibt man die strenge Trennung beider Univer

sitaten auf und gelangt zu einem architektonischen Zen- 

trum. Abb. 9 zeigt einen in der Fassadenmitte gelegenen 

Haupteingang, der zu beiden Hofen Zutritt gewahrt. Au- 

Berdem erscheinen im GrundriB Seitenportale im Nord- 

und Siidflugel, die eine Querachse durch die gesamte 

Anlage vorgeben. Der Palast besteht aus rechtwinkligen 

und regelmaBigen Einheiten. Altere Vorgangerbauten 

spielen bei der Planung uberhaupt keine Rolle, so daB 

selbst die bislang stets beibehaltene casa di A^one nicht 

mehr erscheint. An ihrer Stelle entwickelt Pessina den 

mittigen Kern, auf den sich die Symmetrien beziehen. 

Breit gelagert erscheint vor dem Betrachter der 15achsige 

Baukorper, dessen Horizontalen durchgezogene Fenster- 

sohlbanke und Gesimse unterstreichen. Die Mittelachse 

enthalt das von Doppelsaulen gerahmte Portal, dessen 

gesprengter Giebel ein Wappen aufweist. Vom Eingang 

aus erschlieBt ein Korridor die gesamte Tiefe des Grund- 

stiicks und endet in einer Nische mit einem StatuensockeL 

In der Mitte des Gangs schneidet sich die Langs- mit der 

Querachse an der mit „B“ gekennzeichneten Stelle. Von 

hier aus gelangt man in die beiden, in alien Einzelheiten 

gleich ausgebildeten dreijochigen und quadratischen 

Hofe, in deren Ostfliigeln sich die Treppen befinden. Die 

hier entwickelte Treppenlbsung weicht von alien bislang 

bei Pessina wiedergegebenen Varianten ab: sie gehen vom 

ErdgeschoB bis in das erste ObergeschoB absatzlos, auch 

um die Ecken durch, da nicht ausreichend Platz fur Pode- 

ste besteht, wie auch aufgrund der Grundstucksgrenze 

gen Osten kein Ostflugel errichtet werden kann. Uber

haupt verringert sich die Anzahl der Raume im Erdge

schoB schon so auf vier. Dafiir erhoht sie sich im ersten 

ObergeschoB auf sechs, da die Arkaden iiberbaut und 

somit zusatzlich Platz gewonnen werden kann. Der runde 

Raum im Ostteil der Mittelzone beinhaltet das Anatomie- 

theater. Im ersten ObergeschoB fiihrt Pessina erneut die 

Trennung beider Universitaten durch. Nur der mit „L“ 

gekennzeichnete Raum kann von beiden Hofen erreicht 

werden. Da sich die Legende zu diesem Entwurf Pessinas 

verlor, besteht keine Moglichkeit, diese und andere Be- 

schriftungen zu klaren. Weil nur die Artisten- und Medizi- 

neruniversitat einen Anatomiesaal bendtigt, laBt sich er

neut der Nordhof dieser Universitat zuordnen.

Im Erd- und ersten ObergeschoB tauchen langsrechtek- 

kige Aulen auf, die nur ein Fenster zur Beleuchtung und

69 Staatsarchiv Mailand, Bister und Bleistift, H 48,2 x B 66,6 (gemes- 

sen im Knick), rechts unten beschadigt. Von L. Erba (Anm. 49) 

in der Beischrift zu Abb. 9 ,,1671“ datiert.

Beliiftung besitzen, ein Problem, dem Pessina schon im 

Plan 6 (Abb. 8) seine Aufmerksamkeit widmete. Vermut- 

lich setzten sie den weiteren Planungsvorgang in Gang, 

in dem ausreichend beleuchtete und beliiftete Raume vor- 

kommen. Nunmehr bildet Pessina sogar drei Hofe aus 

(Abb. 10)70. Der vom Archivisten als Nr. 5 bezeichnete 

Plan datiert der Beischrift zufolge vom 4. Sept. 1661. 

Wenn der hier rekonstruierte Zusammenhang von Plan 

Nr. 9 und 5 stimmt, begriindet er zugleich die Vordatie- 

rung von Plan Nr. 9 zumindest in das Jahr 1661, vermut- 

lich gleichfalls in den September. Unter diesen Pramissen 

stellt Nr. 9 ein Idealprojekt dar, wahrend Nr. 5 demgegen- 

iiber sich mit dem Problem des Grundstuckszuschnitts, 

wie dem ostlichen AnschluB, auseinandersetzt. Das Be- 

leuchtungsproblem lost Pessina durch die Vermehrung 

der Fenster. An der StraBenseite zahlt man nun 22 Fenster 

bei gleicher Breite wie in den vorigen Entwurfen. Die 

Hofe der zwei Universitaten reduziert er hingegen um 

zwei Joche in Nord-Siid-Ausdehnung und erhalt somit 

quadratische fiinfjochige Hofanlagen. Zugleich fiihrt er 

die Serliana ein, die er weder im Idealprojekt (Abb. 9), 

noch den anderen Entwurfen (Abb. 6—8) anbrachte. Die 

Saulen riickt Pessina eng zusammen wie im Palazzo Bor

ghese in Rom oder Perraults Louvrekolonnade. Fur die 

Ecklosung greift er zu einer Dreiergruppe, die schon 

Pellegrini ein Jahrhundert fruher im Coliegio Borromeo 

und Collegio Ghislieri in Pavia entwickelte. Die Artisten- 

und Medizineruniversitat behalt weiterhin den Nordhof, 

wie das inschriftlich gekennzeichnete Anatomietheater in 

der Nordostecke erkennen laBt. Weitere Funktionen las- 

sen sich nicht aus dem GrundriB ableiten, da Pessina 

die Raume nur in ihren MaBen, nicht aber nach ihren 

Nutzungen festlegt.

Zwischen beiden Universitatshofen liegt ein weiterer, 

dritter Hof, den der Besucher durch das in der Mitte der 

Fassade gelegene Hauptportal betritt. An diesem Ein- 

gangshof, dem architektonischen Zentrum der Anlage, 

befinden sich lediglich kleine Raume, die wohl als Vesti

bule oder Vorzimmer fungieren. Der Mittelpunkt erhalt 

nur die Aufgabe, als Durchgangsbereich zu dienen. Von 

ihm gehen die im Portikus ansetzenden Treppenanlagen 

aus, und hier bilden sich nur Zugange in die Lehrhofe 

und -sale aus. Er besitzt keine Aufgaben, die nicht auch 

anderswo angebrachte Treppen und Durchgange iiber- 

nehmen kbnnen. Es verwundert wenig, daB man auf ihn 

verzichtete und im Sinne von Pessinas Plan Nr. 6 (Abb. 8) 

den Hof fertig stellte (Abb. 34). In diesem vereinfachten 

Zweihofsystem behielt er die in Nr. 5 (Abb. 10) einge-

70 ebd., dat. 4. Sept. 1661.
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fiihrte Serliana bei. Anders als in Biancos Genueser Jesui- 

tenkolleg, Ricchinis Mailander Brera, Martino Longhis 

Palazzo Borghese oder Solivas Ospedale Maggiore in 

Novara trugen Ambrogio Pessinas Serlianen keine rund- 

bogigen, sondern polygonale Archivolten. Erst Pierma- 

rini korrigierte sie zu Rundbogen (Abb. 39). Bis zur letz- 

ten Restaurierung sah man sogar noch die iiberarbeiteten 

polygonalen Archivolten sich im Verputz abzeichnen71. 

Ihre Form belegt auch Longhenas Beschreibung, in der 

er von „dorischen Granitsaulen, je zwei zusammengefaBt, 

und mit polygonalen Archivolten“72 berichtet. Diese zu- 

nachst erstaunliche Form findet sich auch anderswo zu 

dieser Zeit in Pavia. Ein Beispiel bietet die Loggia eines 

Hauses in der Via Scarpa73. Auch Ricchini verwendete 

sie in der Lunette der Portalanlage fur das Mailander 

Seminar.

Pessina verschaffte der italienischen Universitat, die 

aus zwei getrennten Korporationen bestand, ihren kenn- 

zeichnendsten Ausdruck in seinen Projekten. Um die 

Mitte des 17. Jahrhunderts weist sie in entschiedenem 

Gegensatz zu den Jesuiten keine Kirche und keine Ka- 

pelle auf. Das gemeinsame Zentrum in Pessinas Plan Nr. 5 

fullt ein monumental gestalteter und beherrschender Zu- 

gangsbereich. Zielte die Disposition im Palazzo della Sa- 

pienza in Rom auf die eine Hofseite beanspruchende Kir

che (Teil I, Abb. 25) und verwendete das Archiginnasio 

in Bologna (Teil I, Abb. 46) unter Ubernahme des Vorbil- 

des des Coliegio di Spagna (Teil I, Abb. 12 14) die Ka- 

pelle zumindest als asthetischen und axialen Bezugspunkt 

fur den Eintretenden, so entfallt sie ersatzlos in Pavia, 

und zwar schon in dem von Pessina vorgefundenen Be

stand, aus der Raumfolge. Pessina versucht dementgegen 

ein neues Zentrum auszubilden, wie auch der Palazzo 

degli Studi in Neapel (Abb. 1—3) einen Mittelpunkt er- 

hielt. Dem subtilen ikonographischen Programm und den 

auf den Traktaten fuBenden Beziehungen erteilt Pessina 

eine niichterne, funktional begriindete Antwort, deren 

Hauptargument Niitzlichkeit heiBt.

Neben den Zweihofanlagen halten sich weiterhin, ein- 

hofige Universitatspalaste, wie die niichsten Beispiele 

zeigen.

71 Hinweis von Frau Dr. Luisa Erba, Pavia, der ich fur zahlreiche 

Hinweise und die Ermoglichung einer eingehenden Besichtigung 

sonst unzuganglicher Teile der Universitat danken mbchte.

72 E. Filippini, G. Piermarini a Pavia. In: Archivio storico lombardo 

35, 1908, 141—192, 141: „di colonne doriche di granito, accoppiate 

a due a due con archi di forma poligona e sbarre di legno negli 

intercolunni dei superiori loggiati, con scala incomodata e di cat- 

tiva forma. “

73 L. Erba (Anm. 49), Abb. 15.

CATANIA

Am 18. April 1444 griindete Alfons von Aragon die 

Universitat Catania74. Er stiftete jahrlich 1500 Dukaten 

zu ihrem Unterhalt und unterstellte sie der Aufsicht des 

Senats75. Die Cataneser Universitat entstand also nicht 

wie ihre mittelalterlichen Prototypen infolge des Zusam- 

menschlusses der Studenten, sondern verdankt ihre 

Griindung dem Willen des Herrschers. Am 20. April 1444 

schon genehmigte Papst Eugen IV. die Stiftung76, so daB 

nach der Anerkennung durch die Regierung und die Kir

che die feierliche Eroffnung am 18. Okt. 1445 stattfinden 

konnte77. Zwar bezeugen Urkunden, daB man sich am 

Vorbild der Universitat Bologna institutionell orien- 

tierte78, doch ubernahm man in Catania nur geeignet er- 

scheinende Ziige des Vorbildes. In Bologna verwalteten 

sich die beiden Universitaten urspriinglich autonom; die 

Universitat Catania hingegen unterstand der Aufsicht der 

Stadt, des Konigs und der Kirche. Damit gehen vollig 

andere Voraussetzungen in die institutionelle und rechtli- 

che Stellung der Universitat Catania ein.

Die friihesten Nachrichten uber die Unterrichtsraume 

ergeben einstimmig, daB sich die gemieteten Vorlesungs- 

raume in Geschaften (putighi) befanden79. Am 13.Juli 

1684 erwarb man ein Grundstiick vom Markuskranken- 

haus, auf dem sich noch heute der Universitatspalast be- 

findet. Bautatigkeiten setzten wohl umgehend oder bald 

darauf ein, jedoch zerstorte das Erdbeben von 1693 den 

gerade begonnenen Bau. Aber bereits 1696 begann der 

Wiederaufbau im Zuge der Wiederherstellung Catanias

74 S. Tramontano, Scuole, allievi e maestri in Sicilia nel sec. XV.

In: Quaderni catanesi di studi classici e medievali 44, 1979, 369—393.

75 R. Sabbadini, Storia documentaria del! Universita di Catania. Teil 1. 

Catania 1899. Nachdruck Bologna 1975,19; F. de Roberto, Cata

nia. Bergamo 1907, 97; V. Pavone, Storia di Catania. Catania 1969, 

58: 19. Okt. 1434.

76 F. Paterno Castella, Descrfione di Catania. Catania 1841, 37; 

18. April 1444: S. Correnti, Storia di Sicilia. Catania 1956, 90; T. 

Giuffrida, Catania dalla dominafone sveva alia dominagione spagnola. 

Bd. 2. Catania 1981, 259; F. Fichera, G. B. Vaccarini e I’architettura 

del ’700 in Sicilia. Rom 1934, 56; S. Tramontana, Scuole - maestri 

— allievi. In: La Cultura in Sicilia nel ’400. Ausstellung Messina, 

Ratssaal, 20.2.-7.3.1983. Rom 1982, 39—55, 46; F. Ferrara, Storia 

di Catania sino alia fine del secolo XVIII. Catania 1829. Nachdruck 

Bologna 1974, 120.

77 F. Fichera, Una citta settecentesca. Rom 1925, 38.

78 „ad instar Studii Bononiensis“: G. La Mantia, L’Universita degli 

Studi di Catania e le pretensioni di Messina e Palermo dal sec. XV 

al XIX. In: Archivio storico della Sicilia orientale 2.F. 10, 1935, 

300-316, 302.

79 M. Catalano, L’Universita di Catania nel Rinascimento. In: ders. 

u.a., Storia della Universita di Catania dalle origini ai giorni nostri. 

Catania 1934,1-98,21; G. Albergo, Sulle diverse sedi dello Studio 

catanese (da nuovi documenti dei sec. XIV-XVII). In: Bollettino 

storico catanese 11-12, 1946—47, 151—155, 152.
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17. Catania, Universitdt, Hof

und der barocken Neuanlage der Via Etnea. Man verwen- 

dete nicht nur Reste des beschadigten Baus wieder, son- 

dern erlieB explizit die Anweisung, daB „der Plan derselbe 

sein muB wie der des zerstorten Gebaudes“80. Ob Alonzo 

di Benedetto tatsachlich 1696 fur die einsetzenden Arbei- 

ten herangezogen wurde, bleibt angesichts fehlender Un-

80 M. Gandioso, L’Universita di Catania nel sec. XVII. In: M. Cata

lano (Anm. 79), 99—214, 214.

terlagen fraglich81. Auf jeden Fall erfolgte an ihn am 

18. Mai 1700 eine Zahlung fur seinen Entwurf; der Bau 

entstand unter der Leitung des Baumeisters (capo mastro) 

G. Battista Longobardo82. Die Funktion des capo mastro 

beinhaltete in Catania wahrend des Wiederaufbaus der 

Stadt die eines Oberaufsehers aller BaumaBnahmen, der

81 G. Dato, La cittd di Catania. Rom 1983, 110.

82 M. Gandioso (Anm. 80).

348



12. Catania, Univ er sit at, Platvjassade

auch als Stadtarchitekt fungierte und die Beachtung der 

Bauvorschriften iiberwachte83. Sein EinfluB darf nicht 

unterschatzt werden, obwohl es an naheren Kenntnissen 

der Person Longobardos und seiner Fahigkeiten mangelt. 

Im Fall des Universitatspalastes bleibt ohnehin unklar, ob 

diesen MaBnahmen tatsachlich ein neues Projekt zu- 

grunde lag. Vermutlich beabsichtigte man zu dieser Zeit 

auch nur, die zerstorten Teile des alteren Baus zu reparie- 

ren. Privitera schrieb 1690, man wollte die Universitat 

„mit einem Portikushof und anderen Notwendigkeiten 

innen und auBen verschdnern“84. Aus dem Begriff,Ver- 

83 S. Boscarino, Vicende urbanistiche di Catania. Catania 1966, 53.

84 „abbellire ... col claustro colonnato ed altri adobbi dentro e fuori“:

F. Privitera, Annuario catanese. Catania 1690, 68, V. Librando,

schonerung' leitet sich wohl nur ein begrenztes Bauvorha- 

ben ab, das der MaBgabe der Wiederherstellung des be- 

schadigten Gebaudes in verbesserter Form folgt. Infolge 

des Fehlens weiterer Nachrichten kann man jedoch keine 

eingehendere Abklarung dieser Fragen herbeifuhren. Die 

BaumaBnahmen iiberwachte ein Aufseher (Soprinten- 

dente), aber auch dessen Kenntnisse und Befugnisse blei- 

ben im dunkeln. Der folgende am Cataneser Universitats- 

palast nachgewiesene Architekt, Vaccarini, erhielt von 

ihm „die Zeichnungen mit den Angaben der MaBe“85.

G. B. Vaccarini. In: Cronache di archeologia e di storia dell’arte 1, 1962, 

60-93, 91 (Aim. 48).

85 S. Boscarino, Sicilia barocca. Rom 1981, 219: „disegni con le 

indicazioni dei moduli."
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Erneut binden die zuvor erreichten Teile bei der weiteren 

Planung, denn Vaccarini hatte diese Zeichnungen seinen 

Entwiirfen zugrunde zu legen86. Erst in spiiterer Zeit 

ernannte man Vaccarini selbst zum Aufseher87. Zu dieser 

Zeit vereint der Architekt des Universitatspalasts erstmals 

alle Kompetenzen auf sich. Das erste Dokument, das 

Vaccarini am Universitiitsbau bezeugt, datiert vom 

15. Nov. 173088. Bis zu dieser Zeit war der Neubau nur 

langsam vorangeschritten. Bis heute erlaubt die liicken- 

hafte Uberlieferung nicht, die von Vaccarini errichteten 

Teile von den bereits bestehenden Resten des ersten Bans, 

seiner Verschonerung nach 1690 und di Benedettos Arbei- 

ten zu scheiden. Weitere Klarheit zu erlangen, erschweren 

insbesondere die Zerstorungen durch spatere Erdbeben, 

die durch sie ausgeldsten und kaum belegten Reparaturen 

und Umbauten. Auf die unzusammenhangenden Nach- 

richten uber die Fassadengestaltungen geht die Untersu- 

chung im folgenden noch genauer ein. Durchgreifende 

Umbauten im Inneren behindern weiterhin, die verschie- 

denen Bau- und Planungsphasen deutlich zu kenn- 

zeichnen.

Der Hof der Universitat gilt als G. B. Vaccarinis Haupt- 

werk in Catania (Abb. 11). Er liegt um einige Stufen 

erhoht uber dem StraBenniveau, so daB der Eintretende 

in ihn hinaufblickt. Die Architektur erzeugt im Benutzer 

einen Autoritatsanspruch. Den quadratischen, fiinfjochi- 

gen Hofraum umgeben zwei doppelgeschossige dorische 

Pfeilerportiken. Wahrend Blunt die Vollendung des Hofs 

mit 1752 annimmt89, gehen Fichera von einer Fertigstel- 

lung 177890 und Marchese von 177991 aus. Damit hangen 

auch Fragen der Zuschreibung zusammen. Da Vaccarini 

erst 1768 verstarb, diirften die 1746—52 G. Palazzotto und 

1760—78 F. Battaglia nachweisenden Urkunden uns nur 

Vaccarinis Bauleiter namentlich auffiihren92. Doch ange- 

sichts des Fehlens weiterer Informationen zum Bauge- 

schehen und der Unmoglichkeit baugeschichtlicher Fest- 

stellungen infolge der spateren Instandsetzungen und 

Umbauten scheint momentan keine groBere Klarheit er- 

reichbar. Schon 1785 erfolgte eine Restaurierung durch 

Antonio Battaglia, da ein Erdbeben die Fundamente ver-

86 ders., Il cortile del palazzo universitario di Catania. In: Quaderni 

dell’istituto di disegno 1, 1965, 43—51, 43.

87 decs., Studi e rilievi di architettura siciliana. Messina 1961, 98.

88 ders. (Anm. 86), 43; M. Gandioso (Antn. 80), 166; L. Cammarata 

u. B. Costa, Catania, guida ai monumenti. Catania 1974, 85; S. 

Correnti, La cittd semprerifiorente. Catania 1976, 76; Thieme-Bek- 

ker 34, 1940, 24-25, 25.

89 A. Blunt, Sicilian Baroque. London 1968, 57.

90 F. Fichera (Antn. 76), 57.

91 S. Marchese, Relatione sulla R. Universita di Catania dalla sua 

fondaspone al 1872. Catania 1872, 46.

92 G. Dato (Antn. 81).

schoben hatte93. Das gesamte ErdgeschoB zumindest der 

Hauptfassade diente nicht der Universitat, sondern bein- 

haltete Geschafte. Das belegt der Fassadenstich nach ei- 

nem Fassadenprojekt Francesco Battaglias94. Die heutige 

Fassade entstand nach dem Erdbeben von 1818 (Abb. 12). 

Die Forschung diskutiert Zuschreibungen an Mario di 

Stefano95 und Antonio Battaglia96. Erst im Zuge der Rea- 

lisierung der heutigen Schauseite, die sich auf einen durch 

die Verbreiterung der Via Etnea gebildeten Platz wendet, 

entfernte man die Geschafte im ErdgeschoB. In der Zah- 

lung vom 18. Mai 1700 weisen die Urkunden erstmals die 

Absicht nach, ein erstes ObergeschoB anzulegen97. Es 

darf als gesichert gelten, daB man zumindest seit diesem 

Zeitpunkt keinen eingeschossigen'Palast wie in Neapel 

anstrebte (Abb. 3). Das ErdgeschoB enthielt an der Via 

Etnea Geschafte, wahrend das erste ObergeschoB der 

Universitat zur Verfiigung stand. Zwar besitzt der Hof 

auch einen ErdgeschoBportikus (Abb. 1), doch befanden 

sich an diesem womoglich keine Aulen. Das Treppenhaus 

zum ersten ObergeschoB geht bereits vom Vestibiil ab, 

so daB der Besucher den Hof im ErdgeschoB nicht betritt.

Im ersten ObergeschoB befindet sich die Aula Magna. 

AuBerdem iiberliefern Quellen noch eine Kapelle98. Die 

Ausmalung beider ging verloren". Hier gab es — wie es 

heiBt — „acht oder zehn“ Aulen100. Des weiteren laBt sich 

ein Anatomiekabinett und die Wohnung des Prafekten 

nachweisen. Die 1755 entstandene Universitatsbibliothek 

rundet das Raumprogramm der Universitat ab. Auch ihre 

Ausmalung hat sich nicht erhalten101. Wie im Universi- 

tatspalast zu Pisa nimmt die Bibliothek in Catania heute 

den groBten Teil des ersten Obergeschosses ein. Die alten

93 F. Fichera (Anm. 76), 142.

94 gestochen von A. Bova in: A. Leanti, Lo stato presente della Sicilia. 

Bd. 1. Palermo 1761, gegeniiber S. 119. Vgl. F. de Roberto, 

Catania (1907). Ndr. Catania 1985, 102.

95 S. Correnti (Anm. 88), 76; G. Bellafiore, La civiltd artistica della 

Sicilia. Florenz 1963, 166; wohl erst 1818 ersetzt durch Mario di 

Stefano: S. Correnti, Alla scoperta di Catania. Catania 1968, 196.

96 Projekt im Staatsarchiv Catania (Intendenza borbonica b. 669), 

dat. 1819, nicht ausgefuhrt. S. Marchese (Anm. 91), 46; M. Man- 

dalari, Notizie storiche dell’ateneo e del palazzo universitario di 

Catania, 1444—1885. In: Annuario della R. Universita di Catania 

1899-1900. Catania 1900, 26; F. Fichera (Anm. 77), 67.

97 M. Gandioso (Anm. 80): „il disegno dello spartimento di sopra di 

essa casa dell’Almo Studio."

98 F. Paterno Castella (Anm. 76), 55; M. Mandalari (Anm. 96), 27.

99 G. Libertini, Le decorazioni pittoriche del Siculorum Gymna

sium. In: Siculorum Gymnasium n. R. 4, 1951, 166—181, 169.

100 S. Marchese (Anm. 91), 15: „otto o dieci".

101 C. Gemmellari, Due parole sugli ornati della volta nella gransala 

della biblioteca della catanese Universita degli Studi. In: Giornale 

del gahinetto letterario dell’Accademia Gioenia di Catania 10, 1845, 

36-44; L. Cammarata und B. Costa (Anm. 88), 85; S. Correnti 

(Anm. 88), 46.
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Raumfolgen verschwanden im Laufe ihrer VergroBerung.

Das zweite ObergeschoB schlieBlich besitzt keine Porti- 

ken. Der Zutritt zu den Raumen erfolgte wie in Castellis 

Planen fur die rbmische Sapienza (Teil I, Abb. 34) uber 

das Dach der Portiken des darunter gelegenen Geschos- 

ses. Wie in Rom verbleibt es in der Flucht der Innenwande 

und tritt vom Hof zuriick. So wie man in der Fruhzeit den 

Unterricht in den Professorenhausern abhielt, so erhalten 

bier nur noch Professoren ihre Wohnung102. Auch dies 

entspricht Castellis Planungen fur die Sapienza in Rom. 

Heute verdrangen Bibliotheksraume der Fachbereiche 

und Institute diese urspriingliche Nutzung.

Die zahlreichen Ahnlichkeiten zur Disposition der rb- 

mischen Sapienza stehen in Verbindung mit Vaccarinis 

rbmischen Studienjahren. Er lernte in Rom bei Carlo 

Fontana und Borromini103. Letzterer zeichnete fur die 

Fertigstellung der Sapienza in Rom verantwortlich, wie 

wir sahen. Der Universitatshof in Catania verdeutlicht 

die stilistischen Tendenzen des sizilianischen Spiitbarocks: 

Das System der Ordnungen lost sich mittels der Zwickel- 

konsolen im ErdgeschoB und der mit dem Kranzgesims 

verkropften Vasenkonsolen im ersten ObergeschoB in 

kurvige Linienziige auf (Abb. 11). Sie miinden in die 

geschwungenen Ubergiebelungen der Joche ein. Ande- 

rerseits lenkt schon die Konzeption der Pfeilerportiken 

den Blick auf eine kontrastierende Schlichtheit und Ge- 

setztheit104. Der Universitatshof reprasentiert eine Syn- 

these aus lokalen Gegebenheiten und Vaccarinis rbmi

schen Erfahrungen. Es gab in Catania wie in Rom Profes- 

sorenwohnungen, so daB immer noch die Quelle aller 

Universitatsarchitektur, der Wohnbau, nachwirkt. Die 

Kapelle erfuhr eine vollstandige Unterordnung und ver- 

schwand vermutlich bald aus dem Raumprogramm. An

ders als durch das am Collegio di Spagna entwickelte 

Anordnungsverfahren vorgegeben (Teil I, Abb. 12—14), 

drangte man sie bereits in Neapel aus der Mittelachse auf 

die Seite zuriick. In den Universitatspalasten zu Padua 

(Teil I, Abb. 42-44) und Pavia (Abb. 6—10) verzichtete 

man ganz auf sie. Benbtigte man sie aus verschiedenen 

Griinden, um den (Wohn-) Kollegien Selbstandigkeit und 

Unabhangigkeit zu verleihen, so entfallt sie im 17. und 

18. Jahrhundert aus dem Aufgabenbereich der Universita- 

ten, zumal sie keine Seelsorge betreiben. Die Erbauer 

der Universitat Catania beabsichtigten eine entschiedene 

Antwort auf das Jesuitenkolleg in Messina, das zeitweise, 

102 F. Paterno Castella (Anm. 76), 55; heute teilweise Horsale: L. di

Mauro, Sicilia. Rom 1983, 266.

103 Thieme-Becker (Anm. 88).

104 G. Gango, Il barocco nella Sicilia orientals. Rom 1964, 29; F. Fichera

(Anm. 77), 39; Thieme-Becker (Anm. 88).

wenn auch nicht auf Dauer, die zweite Universitat Sizi- 

liens bildete. Man setzte nicht nur alle Hebei in Bewe- 

gung, um ihr das Universitatsprivileg entziehen zu lassen, 

sondern stellte demgegeniiber die eigene, altere und saku- 

lare Herkunft heraus. Uberhaupt ging es nur um eine 

Kapelle; man vermied alle Anstrengung, eine Kirche zu 

erhalten. Architektonisch lieB man sie vbllig unterbetont 

und nutzte den Raum lieber als Hbrsaal. Ahnlich verfuhr 

man auch in der Universitat Turin, der das folgende Kapi- 

tel gilt.

TURIN

Die Universitat Turin griindete Ludwig von Savoyen 

1404—1405105. 1411 berichtet ein Dokument jedoch, daB 

man die Universitat ex novo errichten miisse. Papst 

Benedikt XII. und Kaiser Sigismund gewahrten 1413 der 

Universitat die notwendigen Privilegien. Johannes XXII. 

erst erklarte die hier abgelegten Examen als in alien christ- 

lichen Landern giiltig. Dieses wichtige Recht bekraftigte 

Papst Martin V. 1418 erneut106. Angesichts der geogra- 

phischen Lage Turins iiberrascht es wenig, daB man die 

Bologneser mit der Pariser Universitatsverfassung ver- 

mischte107. Wie in den anderen italienischen Universitaten 

lag das Schwergewicht auf dem Studium der Rechte und 

der Ausbildung von Advokaten108, wahrend — auBerhalb 

der Universitat — die Bettelorden Theologie lehrten. 

Schon bevor die Universitat ab 1436 nach einigen Verle- 

gungen endgiiltig in Turin verblieb, wies der Herzog 

1412 die Stadt an, ein Universitatsgebaude zur Verfiigung 

zu stellen109. Somit verfiigte die Turiner Universitat als 

eine der ersten in Italien uberhaupt und zudem fast von 

Anfang an uber ein eigenes Gebaude. Der friiheste Uni- 

versitatsbau in Turin befand sich in der Via S. Francesco

105 1405: L. Falco u. a., Le istituzioni per 1’istruzione superiore in 

Torino dal XV al XVIII sec.: considerazioni urbanistiche e archi- 

tettoniche. In: Bollettino storico-bibliografico subalpino 70, 1972, 

545—587, 547; E. Bellone, Ricerche sulla storia della Universita di 

Torino. In: Woljenbiltteler Renaissance- Mitteilungen 7, 1983, 143—145, 

143. 1404: E. Bellone, I primi decenni della Universita di Torino, 

1404-1456. In: Studi piemontesi 12, 1983, 352-369 und Rez. dess, 

von N. Hammerstein. In: Wolfenbiitteler Renaissance-Mitteilungen 9, 

1985, 124-125.

106 G. Capriolo u. V. Passoni, Contribute sull’ analisi della nascita e dello 

sviluppo delle universita in Piemonte, 1228-1721. Turin 1975, 6; D. 

Bertoletti, Descrigione di Torino, o. O. 1840, 274; T. Vallauri, 

Storia della Universita degli Studi di Piemonte. Bd. 1. Turin 1845. 

Nachdruck Bologna 1970, 39 ff.

107 L. Falco (Anm. 105), 545; G. Capriolo u. V. Passoni (Anm. 106), 

9.

108 L. Falco (Anm. 105), 549.

109 ebd., 559; Monografie (Anm. 53), 527-543.
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d’Assisi, wo noch heute eine Toreinfahrt ihren alten 

Standort markiert. Die im Stadtarchiv erhaltenen Grund- 

und Aufrisse des 17. und 18. Jahrhunderts belegen, daB 

es sich nicht um einen Neubau handelte, sondern um ein 

dem neuen Zweck angepaBtes Stadthaus110.

Zu einem umfassenden Neubau gelangte erst das 

18. Jahrhundert, als die Universitat im Rahmen einer 

durchgreifenden Universitatsreform eine neue Basis er- 

hielt. Viktor Amadaus II. setzte unter der Leitung von 

Francesco d’Aguirre 1712—1720 eine Kommission ein, die 

zunachst eine Sammlung aller europaischen Universitats- 

verfassungen anlegte und auf dieser Grundlage ihre Vor- 

schlage erarbeitete111. Diese Vorgehensweise kennzeich- 

net das rationale und auf Vergleichen aufgebaute Verhal- 

ten des friihen 18. Jahrhunderts, dessen Ziel darin be- 

stand, dem absolutistischen, an Frankreich orientierten 

Staat eine fahige und gut ausgebildete Biirokratie zu si- 

chern112. Noch die vorausgehende Generation der regie- 

renden Herzogsfamilie neigte dazu, den Jesuiten die Aus- 

bildung anzuvertrauen, nun gait es hingegen, das inzwi- 

schen entstandene „klerikale Monopol“ zu iiberwin- 

den113. Die Turiner Universitat zahlte 1720 ungefahr 800 

Studenten, bluhte dann aber infolge der besonderen 

Pflege und Forderung auf. Damit riickte sie in die Reihe 

der beruhmtesten Universitaten Europas auf und ver- 

zeichnete 1730 bereits 2000 Studenten114.

Genauso energisch wie die institutionelle Reform griff 

man auch den Universitatspalast an, der 1713, sofort zu 

Beginn der Neugestaltung, angefangen wurde und bereits 

1720 die Universitat beherbergte. Es gait einen angemes- 

senen Ausdruck fur die ambitionierte Neukonzeption zu 

finden. Zunachst verlegte man die Universitat aus ihrem 

alten, unweit des Rathauses gelegenen Gebaude in den 

Bereich der wahrend der urbanistischen Neuordnung Tu- 

rins ausgepragten „Herrschaftszone“115 und ordnete den 

Universitatspalast in die Hauserzeile ein (Abb. 13). Die 

Via Po fiihrt vom Kastell zum FluB hinab und gehort in 

die Gruppe von HauptstraBen, denen sich die barocke 

110 L. Falco (Anm. 105), 556; 13 Plane im Staatsarchiv Turin (Tipi e 

disegni, cart. 3, fasc. 1).

111 G. Ricuperati, L’Universita di Torino nel ’700. Quadernistorici 

8, 1973, 575-598, 582.

112 G. Curto (Hg.), Le istitu^ioni cultural! dei sec. XVIII e XIX. Un 

tern a per la lettura della mo str a ,Cultura figuration e architettonica negli 

Stati del Re di Sardegna, 1773-1861'. Turin 1980, 6; F. Cognasso, 

Storia di Torino. Mailand 1960, 319.

113 G. Curto (Anm. 112), 6: „monopolio clericale“; M. Passanti, Lo 

sviluppo urhanistico di Torino dalla fonda^ione all’Unitd d’Italia. Turin 

1959. Nachdruck ebd. 1970, 68.

114 G. Stefani und D. Mondo, Torino e suoi dintorni. Turin 1852, 149.

115 „zona di comando“: M. Passanti, La sede della R. Universitd di

Torino. Turin 1966, 7.

Urbanistik zuwandte. So folgt die Universitatsfassade den 

giiltigen Bauordnungen, die seit dem Anfang des 17. Jahr

hunderts die Hohe und Gestaltung der Fassaden bestimm- 

ten116. Aus ihnen resultieren zahlreiche Festlegungen, die 

die Freiheit bei den Planungen einschrankten. GemaB 

dem Portikusdenken der Turiner Urbanistik entwirft Mi

chelangelo Garove (1650—1713) einen ErdgeschoBporti- 

kus an der Via Po, der in seinem Fassadenprojekt im 

Staatsarchiv teilweise erscheint (Abb. 14). Unsichtbar 

bleiben rechts und links der Fassade zweijochige Pfeiler- 

stellungen, die die am Universitatspalast entlangfiihren- 

den SeitenstraBen iiberbriicken, welche hier in die Via Po 

einmiinden. Auf dieser StraBenseite verfolgt die Verbin

dung der Hauser auch uber die Kreuzungen hinweg den 

Zweck, eine ununterbrochene Folge von Portiken vom 

FluB bis zum Herzogspalast zu schaffen. Von diesen Vor- 

gaben bleibt kein Haus der StraBenseite ausgenommen, 

folglich tauchen diese Briicken auch am Universitatspalast 

auf (Abb. 13, 21—22). Ganz im Sinne einer spatantiken 

SaulenstraBe, wie sie etwa den Vatikan mit der Engels- 

burg verband, ermoglichte man in Turin dem Herrscher, 

ohne den Unbilden des Wetters ausgesetzt zu sein, ge- 

schiitzt durch die Portikenfolge den Weg zuriickzulegen. 

Wahrend das Projekt eine sich achtzehn Joche in die 

Breite erstreckende Fassade vorsah (Abb. 14), fiihrte man 

wie am neapolitanischen Palazzo degli Studi schlieBlich 

siebzehn Joche aus (Abb. 1, 13). Bis auf geringfiigige 

Abweichungen behielt man bei der Ausfiihrung das ab- 

strakte Gliederungssystem der verputzten Fassade bei 

(Abb. 13, 14). Die einzige grbBere Anderung betrifft die 

Fenster des ersten Obergeschosses, die nicht als franzbsi- 

sche Balkonfenster durchgeformt wurden. Diese Form 

setzte man nur sparsamer ein; sie findet sich am 1., 5., 7., 

13. und 17.Joch (Abb. 13). Garoves Entwurf sah eine 

Mittelzone der Fassade vor, in der den Portikuspfeilern 

Saulen vorgestellt sind und je ein Fenster an der Seite des 

vierjochigen Mittelrisalits im ersten ObergeschoB von 

Voluten begleitet und mit einem Wappen im Segmentgie- 

bel bekront wird (Abb. 14). Statt dieses geplanten Mit

telrisalits errichtete man einen — von Osten gezahlt — im 

7., 8. und 9.Joch gelegenen Vorsprung (Abb. 13). Die 

Inschrift „Universita degli Studi“ identifiziert den Palast 

als Universitatsgebaude. Die Abanderungen gehen ver- 

mutlich darauf zuriick, daB Garoves Entwiirfe aus seinem 

letzten Lebensjahr stammen und andere die Ausfiihrung 

betreuten. Zudem ist Garoves endgiiltiges Projekt ver- 

schollen. Die Abweichungen nehmen nicht so einen Um- 

fang an, daB Garoves Vorarbeiten entstellt werden.

116 A. Cavallari Murat, L’antica regolamentazione edilizia. In: Atti 

e rassegna tecnica della societd degli ingegnieri di Torino 1976, 1—14.

352



13. Turin, Universitat, Fassade %ur Via Po

14. Michelangelo Garove, Fassadenentwurf fiir den Turiner Universitatspalast (Staatsarchiv Turin)
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15. Turin, Universitdtspalast, Fassade %ur 

Via Vasco

Die Turiner Stadtfiihrer und ein Teil der kritischen 

Literatur bezeichnen Garove, den Schuler Guarinis, als 

Architekten des gesamten Universitatspalasts117. Guarinis

117 Dieci giorni in Torino. Almanacco storico pel 1851. Turin 1831, 80;

A. M. Brizio, L’architettura barocca in Piemonte. Discorso inau

gurale: In: Annunario per I'anno accademico 1952-53, 21-32, 21; H. 

Schumann, Piemont, Ligurien, Aosta-Tai. Stuttgart 1982, 486; G. 

Capriolo u. V. Passoni (Anm. 106), 49; N. Carbonbri, Architet- 

tura. In: V. Viale (hg.), Mostra del Barocco piemontese. Bd. 1. Turin 

1963 (sep. Seitenz.), 38; A. Cavallari Murat, Gian Giacomo 

Plantery, architetto barocco. In: Atti e rassegna tecnica della societd 

degliingegnieridi Torinon.F. 11,1957,1-35,2; M. Bernardi, Torino, 

storia e arte. Turin 1975, 93; V. Viale, Un dipinto del Pannini con 

la veduta del castello di Rivoli secondo il progetto del Filippo 

EinfluB verdeutlichen vornehmlich der riickwartige Pro- 

spekt und die Seitenfassaden (Abb. 15). Hier entledigt 

sich der Architekt der fur die HauptstraBe zwingend vor- 

geschriebenen Bauordnung, die fur die SeitenstraBe keine 

Anwendung fand und eine freiere Gestaltung erlaubte118. 

Wie Guarini am Collegio dei Nobili in Turin laBt auch 

Garove das Backsteinmauerwerk sichtbar, wahrend der 

Fassade zur Via Po gemaB der Bauordnung Verputz zu- 

stand. Garove ringt wie sein Lehrer Guarini dem Back-

Juvarra. In: Bollettino della societd piemontese di archeologia e di belle 

artin.F. 4-5, 1950-51, 161-169, 163.

118 A. Cavallari Murat (Anm. 116), 12.
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stein neue Formen ab, wenngleich er eine etwas zuriick- 

haltendere Wirkung erzielt. Im ErdgeschoB treten die 

Fenster mit den teilweise blinden Mezzaninfenstern in 

einen lebhaften ,Dialog': die hochovalen Mezzaninfenster 

greifen in den Giebel der ErdgeschoBfenster ein, wahrend 

umgekehrt die alternierend spitzen Dreiecksgiebel der 

ErdgeschoBfenster sich uber das Rahmensystem der Mez

zaninfenster schieben. An der rustizierten Ecke der Back- 

steinfassade in Abb. 15 erscheint links der Ubergang zum 

vorgeschriebenen Fassadenschema der HauptstraBe, das 

die Bauordnung erforderte. Abrupt und iibergangslos 

wechselt Garove zur persbnlichen Sprache uber. An die- 

ser Ecke befand sich im ersten ObergeschoB Juvarras 

Universitatskapelle, die nur noch die Plane von G. Ma- 

rone iiberliefern119. Juvarra folgte bereits ein Jahr nach 

Garoves Tod im Kastell Rivoli in dessen Funktionen120. 

Erhartete auch seine Ubernahme des Universitatspalastes 

seine Stellung als Garoves Nachfolger, so hatte man den 

Bau offenbar schon so weit ausgefiihrt, daB ihm im we- 

sentlichen nur Detailkorrekturen ubrigbleiben. Garoves 

Entwiirfe hingegen bewahrten ihre Verbindlichkeit fur 

die Ausfiihrung der Gesamtanlage.

Etliche Guiden schreiben den Turiner Universitats- 

palast einem nicht weiter benannten „Genueser Architek- 

ten“ zu121. Des bfteren identifizieren sie ihn mit Giovanni 

Antonio Ricca122, der in der Tat ab Mai 1713 nachzuwei- 

sen ist123. Vermutlich betraute man Ricca, wie auch spater 

Antonio Bertoia, nur mit der Ausfiihrung des Universi- 

tatspalasts nach Garoves Planen. Eine weitere Abklarung 

erschwert die Uberlieferung, da ein am 7.Juli 1713 be- 

zeugtes „neues Projekt“124 verschollen ist. Ricca (um 

1691-1756) bildete sich in Rom und Mailand aus und 

119 Staatsarchiv Turin (Genio Civile, versamento 1935, pacco 2-3, 

fasc. 36: Disegni ed atti della R. Universita).

120 V. Viale (Anm. 117).

121 M. Paroletti, Turin et ses curiosites. Turin 1819. Nachdruck ebd. 

1976, 224; G. Briolo, Nuova guida dei forestieri per la R. Cittd di 

Torino. Turin 1822, 123.

122 Dieci (Anm. 117), 80; A.E. Brinckmann, Die Baukunst des 17. und 

18.]ahrhunderts in den romanischen Landern. Berlin-Neubabelsberg 

1915, 134; Renseignements pratiques de la ville de Turin. Mailand 1909, 

43; Torino e dintorni. Mailand 1912, 82; G. Torricella, Torino e le 

sue vie. Turin 1868, 179; P. Toesca, Torino. Bergamo 1911, 87; A. 

Peyrot, Torino nei secoli. Bd. 2. Turin 1965, 827; G. B. Zambelli, 

Nuovissima guida illustrata della cittd di Torino e de’ suoi dintorni. 

Mailand-Turin 1861, 79; G. Moroni (Anm. 5), Bd. 77, Venedig 

1856, 153; J. Durm, Die Baukunst der Renaissance in Italien. Leipzig 

21914 (= Handbuch der Architektur, T. 2, Bd. 5), 643.

123 Comitato per le onoranze a Filippo Juvarra (hg.), Filippo Juvarra. 

Bd. 1. Turin 1937, 73; G. Capriolo u. V. Passoni (Anm. 106), 49; 

N. Carboneri (Anm. 117), 38; A. Ballo, Torino harocca. Rom 1965, 

46; A. E. Brinckmann, Theatrum novum Pedemontii. Dusseldorf 

1931, 82.

124 A.M. Brizio (Anm. 117), 22: „nuovo progetto".

erfiillte schlieBlich die Funktion eines Hofarchitekten Ma

ria Theresias. Die Untersuchung der Fassaden verdeut- 

lichte, daB Michelangelo Garoves Entwiirfe maBgeblich 

blieben (Abb. 13 u. 14), so daB Ricca und Bertoia vermut

lich nur die Aufgabe der ausfiihrenden Baumeister aus- 

fiillten und keine eigenen Projekte am Turiner Universi- 

tatspalast verwirklichten.

Entscheidende Griinde, iiberhaupt einen Genueser Ar- 

chitekten zu vermuten, liefert die Hofarchitektur. Die 

zweigeschossigen Loggien gehoren zumindest nicht zum 

,typischen‘ Repertoire der Turiner Architektur125. Diesbe- 

ziiglich besaB das Genueser Jesuitenkolleg jedoch keine 

Pionierstellung im Nordwesten Italiens. Auch iiberzeugt 

der Verweis auf das Genueser ,Vorbild‘ wenig, da mit 

diesem Argument jedes Universitatsgebaude aufgrund 

reiner GrundriBtypologie auf Genua zuriickzufiihren 

ware. Der Hoftyp liegt vielmehr in der Dispositionstradi- 

tion der Universitatsgebaude begriindet und bildete des- 

halb den Ausgangspunkt fur die Planungen in Turin. Das 

Fortbestehen dieses allgemein anerkannten und verwen- 

deten Traditionsbestands stellte die Grundlage fur die 

Planungen in Turin dar; die Neuerungen griinden auf 

einem geschichtlichen Ankniipfungspunkt. Gerade diese 

Einbindung in zeitubergreifende MaBstabe erlaubt es, 

durch Vergleiche mit den Vorbildern die nun eingebrach- 

ten Neuerungen klar zu umreiBen.

Auch in Turin gelangte die Bibliothek zu einem spaten 

Zeitpunkt in das Raumprogramm. Juvarra, den wir bis

lang nur im Zusammenhang mit der nicht erhaltenen 

Kapelle antrafen, legte 1721, als die Universitat den folg- 

lich noch nicht ganz fertiggestellten Bau benutzte, Ent- 

wiirfe fur die Bibliothek vor126. Ihr erging es wie Juvarras 

Kapelle, denn man baute sie im Zuge der spateren Veran- 

derungen um.

Fur den Universitatspalast stand zwar ein ganzer Bau- 

block zur Verfiigung, doch besaB das Grundstiick keine 

rechtwinkligen Umrisse. Fur die Planung entstand aus 

der Grundstiickssituation die Aufgabe, fur den Universi

tatspalast eine asthetisch wie funktional gleichermaBen 

zufriedenstellende Losung zu entwickeln. Das gelang nur 

in Etappen, wie zahlreiche Entwiirfe bezeugen. Das Turi

ner Staatsarchiv und die Pariser Nationalbibliothek ver- 

wahren umfangreiche Zeichnungsbestande, denen ich 

mich nun zuwende127.

125 frdl. Hinweis von Herrn Arch. G. Capriolo, Turin.

126 Comitato (Anm. 123), 72; friiheste Erwahnung Juvarras: F. Bar- 

toli, Notigde delle pitture ed architetture. Bd. 1. Venedig 1781, 57; 

vgl. A.M. Brizio (Anm. 117), 22; H. Schomann (Anm. 117), 486; 

M. Passanti (Anm. 115), 31; Zerstbrung der Kapelle nach den 

Akten des Staatsarchivs Turin (Anm. 119).

127 sez. la, provincia di Torino, mazza 1“ d’addizione, n. 6; vgl. M.
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Das von Garove signierte und datierte Projekt in 

Abb. 16 stellt ins Zentrum der Planungen den bekannten 

fiinfjochig quadratischen Saulenhof, der seit dem Collegio 

di Spagna (Teil I, Abb. 12) im Kollegienbau Verwendung 

fand und den das Bologneser Archiginnasio exakt auf den 

Universitatshof iibertrug (Teil I, Abb. 46). In der Achse 

zum Eingang an der Via Po, die unten erscheint, dispo- 

niert Garove aber nicht die Kapelle oder Kirche, sondern 

ein Vestibiil, durch das man in die Via Zecca (heute 

Via Verdi) gelangt. Garove verzichtete auf das in Neapel 

errichtete teatro (Abb. 2) und belief! lediglich funktional 

unbedingt notwendige Elemente. Vom Eintretenden aus 

rechts befindet sich das Treppenhaus, das vier Rampen 

mit drei Wendepodesten und eine mittlere Einfriedung 

besitzt. Die fluchtende Disposition des sections entspricht 

der seit den Universitatspalasten der Renaissance nach- 

weisbaren Tradition, die man vom Palastbau entlehnte. 

Links hingegen dehnt sich vom Eintretenden der Porti- 

kus noch weit aus und fiihrt an einem Sekundarhof vorbei 

zur Via Virginio (fur die StraBennamen vgl. Abb. 21). 

Zwischen beiden Hbfen befindet sich eine Saulenhalle 

wie im neapolitanischen Palazzo degli Studi (Abb. 2), 

fiber ihr enthalt das erste ObergeschoB die Aula Magna, 

in der Legende zu Abb. 16 als Sala del Congressi aufgefiihrt. 

Der westlich angrenzende Sekundarhof heiBt in der Le

gende Wirtschaftshof (cortile rustico), doch grenzen an 

ihn nicht Wirtschaftsraume, sondern Geschafte an. Uber- 

haupt gibt es im ErdgeschoB nur einen Unterrichtsraum, 

der im Ostfliigel am Haupthof liegt und den die Legende 

als Anatomie ausweist. Die beiden Wohnungen in der 

Nordostecke bringen auch in diesen Universitatsbau die 

Wohnfunktion ein und dienten vermutlich den Pfbrtnern. 

Ansonsten enthalt das ErdgeschoB nur Laden, die die 

Flugel zur Via Po im Siiden, Via Virginio im Osten und 

Via Verdi im Norden beanspruchen. In jedem Laden fuhrt 

eine im riickwartigen Teil in der Ecke gelegene zweiram- 

pige Treppe mit Wendepodest zum Mezzanin des jeweili- 

gen Geschafts. Der hier nicht wiedergegebene GrundriB 

des Mezzanins verdeutlicht, daB der Anatomiesaal hohen- 

maBig ErdgeschoB und Mezzanin einnimmt.

Wie im Bologneser Archiginnasio (Teil I, Abb. 48) und 

dem Universitatspalast in Catania (Abb. 11 u. 12) plant 

Garove Unterrichtsraume, wenn man von der Anatomie 

absieht, nur im ersten ObergeschoB. So gelingt es, den 

von der Universitat bendtigten Lehrbereich von der Ge- 

schaftigkeit des Erdgeschosses zu trennen. Diese drei

Passanti (Anm. 113), Abb.; A. Cavallari Murat (hg.), Torino, 

forma urbana. Turin 1968, 875; V. Viale (hg.), Mostra del Barocco 

piemontese. Turin 1963, 37 f.

Universitatsgebaude verbinden die Bauaufgabe Universi

tatspalast mit der Bereitstellung von neuen Geschaftsbe- 

reichen. Das spiegelt zugleich ihre Grundstiickslage im 

Stadtzentrum, wo altere Gebaude abgerissen und vermut

lich dabei zerstorte Laden wiederbeschafft (Bologna), alte 

StraBenziige wiederaufgebaut (Catania) oder die Regie- 

rungszone eingerichtet (Turin) werden soli. Die Indienst- 

nahme von offentlichen Bauten in die urbanistischen und 

stadtentwicklungspolitischen Zielvorstellungen gelingt 

natiirlich besonders leicht mit den Universitaten, da die 

Regierungen als planende, finanzierende und ausfiihrende 

Bauherren in Personalunion mit der urbanistischen Bau- 

planung ihre Vorstellung durchsetzen kbnnen. Die Uni- 

versitatsgeschichte stellt fur diese’Fragen keine Antwort 

bereit, doch dienen die Laden offenbar zugleich fur die 

Finanzierung des Universitatsbetriebs. Schon die Kolle- 

gien verfugten fiber vom Grfinder hinterlassenen Landbe- 

sitz innerhalb und auBerhalb der Stadt, um sich selbst 

tragen zu konnen. Im 17. und 18. Jahrhundert bestanden 

Schwierigkeiten, die auf den Landereien erwirtschafteten 

Ertrage zu realisieren. Kollegien, die ihr Stiftungsvermd- 

gen ausschlieBlich in landwirtschaftlichen Besitz festleg- 

ten, erlebten einen Niedergang, wahrend die fiber Haus- 

besitz verffigenden Institute sich standig vergroBerten. 

Man wird schwerlich eine ausschlieBliche Bezahlung des 

Universitatsbetriebs in Bologna, Catania und Turin aus 

den Mieteinnahmen folgern durfen, doch trugen diese 

gewiB zu diesem Zweck bei. Insofern charakterisieren die 

Geschaftseinbauten die Universitatspalaste des 17. und 

18. Jahrhunderts, wahrend die Renaissanceuniversitats- 

gebaude offenbar ausnahmslos allein Lehr- und — anfang- 

lich — Wohnraum bereitstellten.

Der GrundriBentwurf fur das erste ObergeschoB bein- 

haltet in der Mitte der Anlage die Aula Magna (Abb. 17; 

„C“), neben der im Nordflfigel die Universitatsbibliothek 

liegt (E). Ahnlich Terribilias Anordnung im Bologneser 

Archiginnasio (Teil I, Abb. 48) reiht auch Garove an der 

langen Fassade zur HauptstraBe die Aulen auf (Abb. 17; 

„L“). In der Ecke hinter dem Treppenhaus bleibt noch 

fur eine Raumfolge Platz, die eine Wohnung beinhaltet. 

Die restlichen, zum Teil groBen Sale entschlfisselt die 

Legende nicht in ihrer Nutzung.

Garove lost in diesem Entwurf das Problem der 

Grundstiickslage derartig, daB er den Haupthof (cor tile 

nobile) parallel zum Siidfliigel anlegt und eine Achse im 

ErdgeschoB (Abb. 16) bis zum Nebenausgang zur Via 

Verdi zieht. Zusammen mit dem quadratischen Hof zwin- 

gen ihn diese Kriterien zu einem unregelmaBigen Ostflii- 

gel, der unterschiedliche Tiefen aufweist. Ahnliches trifft 

auch fur den Nordflfigel zu. Vielleicht schon aufgrund

356



16. Michelangelo Garove, Grundrifentwurffur den Turiner Universitdtspalast (Staatsarchiv Turin)

17. Michelangelo Garove, Grundrifentwurf fiir den Turiner Universitdtspalast (Staatsarchiv Turin)
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18. Michelangelo Garove, Grundrifientwurffiir den Turiner Universitatspalast (Staatsarchiv Turin')

19. Michelangelo Garove, Grundrifientwurffiir den Turiner Universitatspalast (Staatsarchiv Turin)
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20. Stich nach einem GrundrijSentwurf Michelangelo Garoves fiir den Turiner Universitdtspalast (Paris, B.N., Est.)

der so zwangslaufig entstehenden groBen Anzahl sehr 

kleiner und unregelmaBig zugeschnittener Raume ge- 

winnt man hier wenig benutzbare Zimmer, solange man 

die Hofportiken wiinscht. Der Sekundiirhof ermoglicht 

nun auch die schmalste Grundstiicksseite zu bebauen und 

einen freistehenden Mitteltrakt aufzufiihren.

In einer weiteren, gleichfalls von Garove entwickelten 

Planungsphase versucht man aus den unregelmaBig brei- 

ten Fliigeln gleichmaBig groBe und iiberhaupt eine grb- 

Bere Anzahl von Aulen zu gewinnen (Abb. 18). Garoves 

Signatur erscheint auf dem letzten Blatt dieser Projekte 

(Abb. 23). Jetzt laBt er sogar die urspriingliche Absicht 

fallen, Mieteinnahmen durch die Laden im ErdgeschoB 

zu erzielen. Der Entwurf in Abb. 18 zeigt Schwachen 

der Zeichnung und mag von einem Gehilfen aus seiner 

Werkstatt stammen. Er beinhaltet im Osten und Westen 

eine rechtwinklige Begradigung des Hauserblocks, ver- 

legt aber auch das von Garove entwickelte Treppenhaus 

(Abb. 16 u. 17), zugleich aufwendig bereichert, in die 

Nahe seiner heutigen Position. Im ErdgeschoB gewinnt 

der Entwurf bereits eine Anzahl neuer Unterrichts- und 

kleine Nebenraume hinzu. Der Hof wechselt seine Orien- 

tierung; zwar besteht noch die Achse von der Via Po 

zur Via Verdi, doch erhalt sie nur den Charakter einer 

untergeordneten Querrichtung (Abb. 18). Hier entfallt 

der Sekundiirhof zugunsten eines langgestreckten Ein- 

hofsystems mit elf Jochen Ost-West- und fiinf Jochen 

Nord-Siid-Ausdehnung, dessen Hauptzugang an der Via 

Vasco erscheint. Vom ErdgeschoB fiihrt nicht nur die 

iibliche Treppe in der Flucht des Eingangsportikus, son- 

dern noch eine zweite Treppe im Nordfliigel in das erste 

ObergeschoB hinauf. Letztere erschlieBt, wie der nicht 

lavierte GrundriB des ersten Obergeschosses in Abb. 19 

zeigt, die an der Via Virginio gelegenen Bereiche, wah- 

rend das monumentale Treppenhaus vor dem Bibliotheks- 

eingang endet. Bibliotheksbenutzer stbren nicht den Be- 

trieb, denn die Disposition leitet sie schon vom Eingang, 

an den Unterrichtsraumen vorbei, direkt zum Lesesaal. 

Im Siidfliigel besitzt der in Abb. 18 und 19 geplante Hof 

keine Raume. Im ErdgeschoB handelt es sich um eine 

durchgegliederte, aber nach auBen geschlossene Wand 

(Abb. 18); im ersten ObergeschoB gesellen sich drei Fen

ster zu ihnen (Abb. 19), auch erscheint in der Siidwestecke 

ein unvollstandig wiedergegebener Raum, der auf Berei

che ausgreift, die im ErdgeschoB nicht zum Grundstiick 

gehorten (Abb. 18 u. 19). Auch bei funktionell wenig 

nutzbarem Siidflugel belaBt man dessen im Portikus gele- 

gene Wand nicht ungegliedert wie in Padua (Teil I, 

Abb. 42 u. 43) oder Bologna (Teil I, Abb. 46 u. 48) und 

strebt die Hofform eines vierseitig-zweigeschossigen 

Loggienbaus mit alien Mitteln an, ohne daB funktionelle 

Griinde den Ausschlag gaben.

AuBerdem hat sich in der Pariser Nationalbibliothek 

ein GrundriBstich nach einem verschollenen Projekt er- 

halten (Abb. 20), das in vielen Einzelheiten dem ausge- 

fiihrten Universitatspalast vorweggreift (Abb. 21)128. Der 

Hof urnfaBt neun Joche Ost-West- und fiinf Joche Nord- 

Siid-Ausdehnung (Abb. 20). An seinen Schmalseiten sto- 

Ben groBe Sale senkrecht in das umgebende Grundstiick

128 Paris, B.N., Est., Vb 6, 1 u. 2; Vb. 7, 73 u. 74. Meine Grundrisse 

in Abb. 21 u. 22 basieren auf der Bauaufnahme des technischen 

Biiros der Universitat Turin, weichen von dieser aber im Darstel- 

lungsmodus ab, so daB sie in dieser Hinsicht meinen anderen 

Plandarstellungsverfahren entsprechen.
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23. Michelangelo 

Garove, Auf- 

rifientivurffiir 

den Turiner Uni- 

versitdtspalast 

( Staatsarchiv 

Turin)

24. Michelangelo Garove, Aufrifentwurffiir

den Turiner Univ er sit at spalast (Paris, 

B.N.,Est.)
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nach der Art der bei Bartoli rekonstruierten Palastraexe- 

dren Albertis (Abb. 4). Das GrundriBgefiige verregelma- 

Bigt der GrundriBstich rigoros: uberall finden sich rechte 

Winkel. Auf den vorhandenen Baublock nimmt man 

keine Riicksicht, auch beachtet man nicht das erlauterte 

Portikusproblem an der Via Po. Bedenkt man die vergro- 

Berte Tiefe des Ost- und Westfliigels im ausgefiihrten 

Ban (Abb. 21), so erreichen die Treppenhauser bereits 

die endgiiltige Lage und erscheinen in gleicher Form im 

heutigen Universitatspalast. Der kleine Eingang an der 

Via Po (Abb. 20) ahnelt gleichfalls dem vollendeten Zu- 

gang und mag aus Griinden des Stechens vereinfacht 

wiedergegeben sein. Auf der Riickseite erscheint zwar das 

Vestibiil an der Via Verdi, doch enthalt es noch kein 

Portal. Dieser breite Vestibiiltyp findet sich an Turiner 

Palasten der Zeit allgemein und bildete bereits ein Kenn- 

zeichen des Projekts in Abb. 18. Das heute an der Via 

Verdi gelegene, von zwei Marmorhalbsaulen gerahmte 

Portal brachte V. Talucchi 1834 an, da man nun den 

Haupteingang hierher verlegte und eine angemessene Ge- 

staltung forderte129. Von ihm aus geurteilt, stellt sich auch 

die iibliche, ,richtige‘ Treppendisposition ein, denn nun 

befinden sich beide Treppenlaufe in der Flucht des Ein- 

gangsportikus, wie vielfach beobachtet.

Die Umbauten Ende des 19. Jahrhunderts und die 

Kriegszerstorungen im 20. Jahrhundert bewirkten durch- 

greifende Veranderungen aller urspriinglichen Raumfol- 

gen. Nur im ersten ObergeschoB (Abb. 22) lassen sich 

noch die Aula Magna (Nordwestecke) und die Bibliothek 

(Siidwestecke) mit GewiBheit bestimmen. Die Kapelle 

von Juvarra in der Siidostecke des ersten Obergeschosses 

baute man schon 1890 zugunsten von Verwaltungsrau- 

men um. Dasselbe Schicksal teilten die meisten Raume 

des ersten Obergeschosses.

Uber den Planungsvorgang des Hofaufrisses informie- 

ren uns Garoves Skizze in der Pariser Nationalbibliothek 

und seine Zeichnung im Turiner Staatsarchiv (Abb. 23). 

Die Studie zeigt den Ostfliigel im AufriB und schneidet 

den Nord- (links) und Sudfliigel (rechts). Der signierte 

und 22. Feb. 1713 datierte Entwurf bildet die doppelge- 

schossigen, im ErdgeschoB rustizierten dorischen Log- 

gien der Hofseite ab. Nach oben schlieBt eine Reihe von

129 Es erscheint in der Sammelvedute von Stanislao Stucchi nach einer 

Zeichnung von Marco Nicolosino mit der Beischrift „Monumenti 

delle arti di pace sotto il faustissimo regno di S. M. il Re Carlo 

Felice“ (1834) in der Accademia Albertina in Turin: F. Poli, La 

sede dell’Accademia di Belle Arti. In: F. Dalmasso u. a., UAccade

mia Albertina di Torino. Turin 1982, 81—121, 98. Uberhaupt scheinen 

Talucchis Zeichnungen und Entwiirfe heute noch im Besitz der 

Akademie zu sein, doch gelang es mir nie, Zugang zu erhalten 

und den NachlaB Talucchis zu konsultieren. 

fiinf volutengerahmten Dachgaupen den Bau ab. Die Erd- 

geschoBloggien verhalten sich zu denen des ersten Ober

geschosses wie 1 zu 1,5; das ObergeschoB erfahrt eine 

betonte groBenmaBige Steigerung, die aus seiner Bedeu- 

tungsgrbBe resultiert. Im ErdgeschoB an der Via Po zeigt 

Garove die Laden, Basis der friiheren Universitatsplanun- 

gen, und im ersten ObergeschoB, dem piano nobile, Aulen. 

Sie stellen den eigentlichen Hauptzweck der Anlage dar. 

Die Pariser Skizze tragt unten eine Beischrift, die ,,1713, 

Turin, am 3. Marz, Teil des Aufrisses im groBen Hof des 

neuen Studienkollegiums“ lautet (Abb. 24). So erhartet 

Garove beilaufig den hier entwickelten Ableitungsver- 

such der Universitatspalaste aus der Kollegienarchitektur 

am Beispiel der Turiner Planungen. Nun andert er die 

GroBenverhaltnisse beider Geschosse, die nahezu gleiche 

Hohe erhalten. Die Skizze beschaftigt sich mit der Siidost- 

ecke des Hofs und zeigt drei Joche im AufriB. Garove, 

mit Lineal arbeitend, wandelt hier noch manches Detail 

ab, wie die Oberlichter der Tiiren u.a., doch erreicht er 

hier den schlieBlich errichteten Bau (Abb. 25). Weitere 

Anderungen im Vergleich zum Projekt erfolgten nach 

Garoves Ableben. Sie zeigen sich in der Rustizierung 

der Saulenschafte im ersten ObergeschoB, die aber nicht 

plastisch so scharf hervortritt wie im ErdgeschoB, und 

dem Verwenden einer ionischen Ordnung im ErdgeschoB 

und einer korinthischen im ersten ObergeschoB. Die Tiir- 

rahmungen oben entsprechen heute gar nicht mehr Garo

ves Entwiirfen (Abb. 23 u. 24) und gehdren stilistisch 

Juvarras Teilnahme am Bau an (Abb. 25). Auf die Benutz- 

barmachung des Dachstuhls dutch Befensterung verzich- 

tete man ganz.

Garoves Entwurf fiir die Aula Magna steht mit keiner 

der erhaltenen Handzeichnungen mehr in Verbindung 

(Abb. 26). Sie entspricht allerdings dem Pariser Grund

riBstich (Abb. 20), wo bereits zuvor ein fiinfzehnachsiger 

Baukorper auftaucht. So gelingt es, dem Stich eine ver- 

schollene Handzeichnung Garoves als Quelle zuzuwei- 

sen. Die Aula Magna durchmiBt das Bauwerk von einem 

Ende zum anderen, wo sie ausgenischte Apsiden aufweist. 

Als Mittelmotiv erhalt sie ein groBes rundbogiges Fen

ster. Auch ihre Hohe entspricht ihrer Bedeutung: sie bean- 

sprucht ein voiles GeschoB und ein Mezzanin. Die Fenster 

des Vollgeschosses bilden franzosische Balkonfenster mit 

Balustraden und gehdren mithin zum ersten Oberge

schoB. Garoves Schnitt zeigt auf der rechten Seite stuk- 

kierte Gliederungen, die links entsprechend zu erganzen 

sind, und Fensterrahmungen, Wandgliederungen und Ge- 

wolbefelder mit seinem kennzeichnenden, zackigen und 

geradezu nervosen abstrakten Gliederungsverfahren 

iiberziehen. Es mangelt an weiteren Nachrichten zum Bau
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25. Turin, Universitdt, Hof

der Aula Magna, deren Ausstattung nur fragmentarisch 

iiberliefert ist130.

Bis zur franzbsischen Besetzung Italiens bildet der Turi- 

ner Universitatspalast den letzten der mit einem Portikus- 

hof versehenen Universitatsbau in Italien (Abb. 25), der 

von Grund auf neu gebaut wurde.

Das Turiner Kollegium

Die zweite Saule der Universitatsreform in Turin schuf 

das Collegio delle Province, das Viktor Amadeus II. 1729 

griindete131. Schon Lorenzo il Magnifico beabsichtigte 

bei seiner Universitatsneugriindung, die Fiihrungsschicht 

seiner Regierung in Pisa aus einer zusammen mit der 

130 F. Dalmasso, L’Accademia Albertina. In: ebd., 11-79, 22-23.

131 F. Rosso, 11,Collegio delle Province' di Torino e laproblematica architet- 

tonica antonelliana negli anni Ottocentoquaranta. Turin (1975), 9.

Universitat entstandenen Kollegienstiftung zu sichern. In 

Turin trennte man beide Institutionen auch baulich, so 

dab das Kollegium sich in einem anderen Stadtviertel 

befindet. Man folgte auch nicht der Peruginer Absicht, 

Kollegium und Universitat nahe beieinander zu errichten, 

wie man auch ihre Zuordnung auf den Bau des Regieren- 

den aufgab. Der Bau erfolgte in Turin unter Karl Ema

nuel III. nach dem Entwurf Bernardo Antonio Vittones. 

Das Collegio delle Province bestand unter der napoleoni- 

schen Besetzung als Pritaneo fort. Auch in Paris schuf die 

Revolution aus den aufgeldsten Kollegien ein Prytanee 

National und bedeutete mit der Namensentlehnung vom 

Griechischen Prytaneion, daB hier die oberste Leitung des 

Staats ausgebildet wird. 1803 wandelte sich das Collegio 

delle Province dann zum akademischen Pensionat, so daB 

die Mitglieder nunmehr fiir ihre Unterkunft und Verpfle- 

gung bezahlen muBten. Nach der SchlieBung 1821 er

folgte 1842 eine erneute Griindung dieses Instituts, aber
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26. Michelangelo Garove, Schnitt der Aula Magna fur den Turiner Universitdtspalast (Staatsarchiv Turin)

d.C.Ji icinchi xaiTMn'jfcilatW

27. B.A. Vit tone, Fassadenentwurffur das Turiner Collegia de lie Province, Stick von G. C. Bianchi, 1765

an anderer Stelle und in einem Neubau von Antonelli132. 

Die urspriingliche Absicht bestand darin, 100 unbemittel- 

ten Studenten der Viktor Amadeus II. unterstehenden 

Gebiete zu fordern. Die Absichten der reformierten Uni-

132 ebd., 10; L. Aceto, Regio Collegia Carlo Alberto per gli studenti de lie 

Province. Turin 1896, 4; G. Stefani u. G. Mondo (Antn. 114), 

153; G. B. Zambelli (Antn. 122), 83. Zu dieser Zeit gab es 127 

Studenten: G. Briolo (Anm. 121), 103.

versitat Turins kennzeichnen bereits die angebotenen Fa- 

cher: Theologie, Jura, Medizin und Chirurgie umfaBten 

die von den Kollegiaten wahlbaren Disziplinen133. Die 

vom Staat gefuhrte Erziehung in Universitat und Kolle-

133 D. Balaui u. a., La popolazione studentesca dell’Universita di 

Torino nel ’700. In: Bollettino storico-bibliografico subalpino 76, 1978, 

9-183, 34.
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gium konzentrierte sich auf die Ausbildung einer konigs- 

treuen, technisch-biirokratischen Fuhrungsschicht134.

Erworbene Hauser gegeniiber dem von den Jesuiten 

gefiihrten Coliegio dei Nobili beheimateten anfanglich 

das Coliegio delle Province, bis 1736 die Verlegung in 

andere Hauser an der im Entstehen begriffenen Piazza 

Carlina erfolgte. Insofern teilte das Collegio delle Pro

vince bei der Auswahl des Grundstiicks das Schicksal der 

Universitat, denn im Zuge der urbanistischen Entwick

lung Turins entstanden hier zu fiillende Neubauviertel. 

Die Grundstiicksauswahl diktierte nicht nur die Absicht, 

die stockende Stadtentwicklung voranzutreiben, sondern 

auch dem Staatskollegium eine angemessene Stellung und 

reprasentativen Ausdruck zu verschaffen. Erst zwblf 

Jahre spater, vom Sept. 1748, datiert ein nicht erhaltener 

Ausbauentwurf der dortigen Hauser von Ignazio Birago 

di Borago135. Vittones Projekt, das wohl nach diesem 

Datum entstand, beschaftigt sich mit der Notwendigkeit 

der Vervollstandigung der Altbauten136. Vittone nimmt 

das Collegio delle Province in sein Traktat auf, allerdings 

mit anderer Absicht als Giuliano da Sangallo die Sapienza 

in Siena in sein Skizzenbuch. In dem 1766 in Lugano 

erschienenen Text erlautert er die Bauaufgabe wie folgt:

„unter Verwendung von Altbauten, welche man ge- 

maB dem vorgefundenen Plan anging, gab man [dem 

Kollegium] diejenige Form, die am angebrachtesten 

erschien; dies bewerkstelligte man durch den Ab- 

bruch eines Teils jener [Altbauten] und durch die 

Anfiigung solcher Teile, welche der Erzeugung des 

vorgeschlagenen Ziels angemessen dienten“137.

Vittone faBte seine Aufgabenstellung als Herstellung 

einer architektonisch regelmiiBigen Aufteilung unter 

134 L. Falco u. a., Le istituzioni per 1’istruzione superiore in Torino 

dal XV al XVIII sec. In: ebd. 72, 1974, 259 -303, 263.

135 B. Brayda, Documentazioni ed attribuzioni di edifici vittoniani. 

In: Bernardo Vittone e la disputa fra Classicismo e Barocco nel 

’700. Atti del Convegno Internationale promosso dall’Accademia delle 

Science di Torino, 21.—24. Sept. 1970. Bd. 2. Turin 1972, 205—244. 

211.

136 A. Cavallari Murart, Repertorio dei fattori del ritratto dell’aggre- 

gato mediante surrogazioni concettuali dal pensiero coevo. In: 

ders. (hg.), (Anm. 127), Bd. 1,1, 19.

137 B. A. Vittone, Istrutioni diverse concernenti I’officio dell’ architetto ci

vile. Lugano 1766, 167: „col mezzo di Fabbriche vecchie, alle quali

si ando secondo la disposizione, ch’elle si trovavano avere, dando 

quella forma, che piu parve opportuna; il che s’effettud colla 

demolizione d’una porzione di esse, e coll’aggiungervi quelle parti, 

che necessario restava il produrre convenientemente al proposto 

fine service." E. Olivero, Le opere di B.A. Vittone. Turin 1920, 

110; B.A. Vittone architetto. Ausstellung in S. Chiara, Vercelli. 

Katalog hg. N. Carboneri u. V. Viale. Vercelli 1967, 28 (Nr. 55). 

In der Wiederverwendung alterer Strukturen begriindet sich auch 

die spater nicht erfolgte Ausfuhrung der an die Nachbargebaude

anstoBenden Ecklosung zum Platz.

Wiederverwendung alterer Teile zusammen, wobei er auf 

eine noch klarzulegende Vorstellung der ,Angemessen- 

heit‘ zuriickgriff.

Sein Fassadenentwurf erlitt bei der Ausfuhrung erheb- 

liche Abstriche138, doch bestreitet die Forschung seine 

Autorschaft nicht (Abb. 27)139. Der Verlust der Bauakten 

erschwert auch beim Collegio delle Province die Abkla- 

rung der Zusammenhange. Auf wen die zahlreichen Ab- 

wandlungen der Fassadengliederung zuriickgehen, bleibt 

ungewiB. Die fiinfzehnachsige Fassade zur Piazza Carlina 

besteht aus einem rustizierten Sockel und einem glatt 

verputzten Oberteil. Die representative Breite ergibt sich 

aus bewuBter Konkurrenz zum Universitatspalast, der in 

einem Entwurf Garoves dieselbe Achsenzahl maB 

(Abb. 20 u. 26). Dem ausgefiihrten Palazzo dell’Univer- 

sita gegeniiber besitzt die Fassade des Kollegiums zwei 

Achsen weniger (Abb. 27). Hier gait auch nicht mehr 

die Portikuspflicht der Via Po und Vittone bbscht das 

rustizierte Erd- und MezzaningeschoB wie im Festungs- 

bau vor, was allerdings im GrundriB nicht sichtbar ge- 

macht wird (Abb. 28). So erzeugt Vittone einen strengen, 

dem Staatskollegium „angemessenen“ Gesamteindruck. 

Das Portal schwingt gemeinsam mit dem Balkon dariiber 

etwas hervor und hebt sich vom glatt verputzten Mittel- 

teil ab. Die Detailformen belegen zahlreiche Korrekturen 

wahrend der Erbauung: zwischen den Saulen- und Pila- 

stersockeln des Mittelmotivs fiihrte man keine Rundfen- 

ster, sondern Fenster mit geradem AbschluB aus. Entspre- 

chendes trifft fur die Artikulation der Fenstergewande, 

des Kranzgesimses und der Kapitelle zu. Trotzdem kann 

keine Rede davon sein, daB Vittones Entwurf beim Bau 

„vollig geopfert“140 worden sei. Erheblichkeit gewinnt 

nur die Fortlassung der fiinfzehnten Fensterachse rechts 

(Abb. 27). Im GrundriB gibt G. C. Bianchi (Inschrift in 

Abb. 27) das Collegio delle Province seitenverkehrt wie- 

der. Die fortgelassene Achse muB im GrundriB (Abb. 28) 

nicht unten, sondern oben erscheinen. Zwecks Wieder- 

herstellung der Richtigkeit des Grundrisses bedarf es des 

Vertauschens der Langsfliigel in alien Teilen. Doch zeigt 

sich, daB nach der Richtigstellung dem rechten Fassaden- 

joch keine Raume des Kollegiums entsprechen. Mit ande- 

ren Worten: Vittone beabsichtigte die Fassade einem 

Nachbargebaude vorzublenden, um so die representative

138 A. Cavallari Murat (Anm. 127), Bd. 1,1, 48.

139 Heute beherbergt das Gebaude die Caserma Bergia: M. Bernardi 

(Anm. 117), 127; ders., Torino. Guida storica e artistica della citta e 

dintorni. Turin 1965, 190. Nur dank des selbstlosen Einsatzes von 

Herrn Prof. A. Sottili, Turin, gelang es, die Genehmigung zu 

erlangen, den Bau zu besichtigen.

140 P. Portoghesi, B. Vittone. Rom 1966, 166: „totalmente sacri- 

ficato".
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28. B. A. Vittone, Grundrifientwurf fiir das Turiner Collegia delle Province, Stick von. G. C. Bianchi, 1765

Breitenausdehnung zu erreichen. Dies gilt trotz der feh- 

lenden Eindeutigkeit des Grundrisses (Abb. 28), der fiber 

die Rahmung des Stichs hinausragt und nicht alle Wande 

des dortigen Zimmers wiedergibt. Offenbar lieB man bei 

der Ausfiihrung lediglich die sich in das angrenzende 

Grundstiick schiebende Achse fort. Damit ging man zwar 

Problemen des Grundstiickerwerbs aus dem Wege, ver- 

falschte aber auch Vittones angestrebte Proportionierung 

der Fassade und verzichtete auf die Symmetric. Je zwei 

Achsen zu seiten des Portals werden nicht rustiziert 

(Abb. 27), so daB sich das Portal aus der Flachigkeit 

der glatt verputzten Wand um so mehr hervorhebt. Der 

Kampfer bildet zugleich die Basis fur den Balkon, der 

ebenfalls hervorschwingt. Der Schwung besitzt nicht 

mehr die Energie des Hochbarocks, so daB Vittone schon 

vorgeworfen wurde, nicht die Fahigkeit zu besitzen, sich 

an „rbmische Massenartikulation [...] oder auBere GroB- 

artigkeit“ zu erinnern141. Dieser Vorwurf entbehrt der

141 R. Pommer, 18th Century Architecture in Piedmont. New York—Lon

don 1967, 109: „he never mastered Roman massing, articulation, 

proportions, or external grandeur. “

Berechtigung, da es in Turin in der zweiten Halfte des 

18. Jahrhunderts ohnehin nicht darum geht, rbmische 

Fassadenkunst des 17. Jahrhunderts nachzuahmen. Sieht 

man von den enormen Dimensionen der Piazza Carlina 

ab und denkt sich die AusmaBe einer romischen Piazza, 

so entkraftet sich die Kritik von selbst. AuBerdem steht 

nach Oechslins Untersuchungen auBer Frage, daB Vittone 

tatsachlich bei der Fassadenproportionierung die Aus

maBe der Piazza Carlina bedachte und dabei auf „rdmische 

Eindriicke“142 seiner Studienjahre zuriickgriff.

Nach dem Durchschreiten des Portals befindet sich der 

Eintretende in einem dreischiffigen Atrium (Abb. 28). 

Diesem fiir den Turiner Palastbau kennzeichnenden Ein- 

gangsmotiv begegneten wir schon in Garoves Projekten 

fiir den Universitatspalast (Abb. 16—18, 20—22). Von ihm 

geht zum Ostfliigel das Treppenhaus ab (in Abb. 28 im 

Westfliigel, da seitenverkehrt im Strich wiedergegeben). 

Dieser Treppenanlage maB Vittone gesteigerte Aufmerk-

142 W. Oechslin, Bildungsgut und Antikenre^eption des friihen ’700 in 

Rom. Ziirich-Freiburg/Br. 1972, 145 f.
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samkeit bei. Er bildete sie in seinetn Traktat nochmals 

gesondert ab (Abb. 29) und erlauterte das Treppenhaus 

mit folgenden Ausfuhrungen:

„sie wurde fur einen [Sonder-]Fall entwickelt, in 

dem man notwendig zu mehreren Wohnungen di- 

rekten Zugang gewahren muBte, da die Raume um 

dieselbe in ein und demselben Stockwerk lagen. 

Dafiir legt man sie doppelt an, mit dem Aufstieg in 

der Mitte beginnend und sie auf beiden Seiten in 

gleicher Weise fortfiihrend; nach jenen Rampen 

folgt ein groBer Absatz [mit der Ziffer] A [s. 

Abb. 29], mit dem mittels der Briicke B man die 

Verbindung zu einem weiteren gleichen Absatz C 

erreicht und von diesem Absatz den Zugang zu den 

zugehbrigen Raumen oder Wohnungen [erhalt]143.“ 

Vittone, der in seinem zweiten Traktat, den Istruyioni 

diverse, eine Abhandlung fiber Treppen einschloB144, ver- 

wendete im Collegio delle Province die von der For- 

schung Imperial Staircase genannte und in der Hochrenais- 

sance entwickelte Treppenlosung145. Am Vestibiil beginnt 

eine Rampe mit Absatz im Mezzanin. Hier wechselt die 

Richtung, so daB man nun fiber zwei Rampen in das erste 

ObergeschoB gelangt. Von hier geht es auf dieselbe Weise 

in das zweite ObergeschoB weiter. Im Collegio delle Pro

vince bereichern den Aufstieg noch Pfeilerstellungen sze- 

nographisch, die den Blick des Aufsteigenden verstellen 

und sukzessive den Hofprospekt freigeben.

Das Raumprogramm entwickelt sich um den dreige- 

schossigen Portikushof, in den das Atrium mfindet. Die 

Einfiihrung des zweiten Obergeschosses verdeutlicht, 

daB man auf engem Raum eine groBe Anzahl von Studen- 

tenunterkfinften bendtigte. In der Achse des Eingangs 

liegt der Speisesaal (Abb. 28), unter dem sich die Kiiche 

im Keller befindet. Die Kirche — in Abwandlung der 

Collegio di Spagna-Disposition (Teil I, Abb. 13) — gerat 

nun hinter den Speisesaal und bezieht sich axial auf den 

Eingang eines eigenen Hofs. Ihre konvexe Fassade domi-

143 B. A. Vittone (Anm. 137), 148 (zu Tafel 14, linker Teil): „la prima 

delle quali esistente a parte destra fu ideata in un caso, in cui dar 

conveniva da essa immediatamente 1’ingresso a piii appartamenti, 

e Vani intorno alia medesima ad un Piano stesso situati. Perloche, 

si e disposta in forma doppia, cominciando 1’ascesa dal mezzo, e 

continuandola in eguale maniera ai due lati; dopo i quali rami 

succede un gran ripiano A, da cui per mezzo del ponte B esistente 

sovra la parte di mezzo si ha la communicazione ad altro consimil 

ripiano C, e da essi ripiani 1’accesso ai rispettivi loro Vani, o 

Appartamenti."

144 W. Oechslin, Von der Treppe zum Treppenhaus. In: Daidalos Nr. 

9, 1983, 42-52, 50.

145 J.M. Vliegenhard-van der Valk Bouman, The Origins of the 

Imperial Staircase. In: Nederlands kunsthistorisch Jaarhoek 23, 1972, 

443-454.

29. B.A. Vittone, Treppenentwurf, Stich von G.C. Bianchi

niert im Entwurf den Hof um so unumstrittener, als 

die Seitenfliigel im zweiten Hof vbllig schmucklos und 

ungegliedert bleiben (Abb. 28). Vittone, dessen beson- 

dere Wertschatzung als Architekt auf seinen geistreichen 

Kirchen beruht, zeigt sich hier als Meister spatbarocker 

Raumartikulation. Diesen zweiten Hof fuhrte man jedoch 

nie aus. An seiner Stelle entstand zu spaterer Zeit ein 

Schulgebaude. Die Anlage des Kirchhofs erfibrigte sich, 

als man unter Abanderung von Vittones Vorhaben die 

Kapelle fiber dem Refektorium errichtete. Diese Kapelle 

ging spurlos in Verwaltungsraumen auf, als man nach der 

Aufhebung des Kollegiums das Bauwerk einer Kaserne 

fiberlieB. In Vittones Entwurf konzentrierten sich alle 

Gemeinschaftsraume des Kollegiums im Mittelfliigel. Die 

Ausbildung eines solchen monumentalen, dem Eingang 

gegenfiber gelegenen Mittelflfigels kannte schon die Re

naissance, wie Antonio da Sangallos Planungen fur die 

Sapienza Armellina in Perugia zeigten (Teil 1, Abb. 23). 

Gerade der Vergleich mit dieser macht die andere Auffas- 

sung verstandlich: Antonio da Sangallo beabsichtigte, die
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Kapelle zur Dominante des Hofes zu erheben und legte 

sie axial zum Eingang an. Vittones Haupthof hingegen 

bestimmt den Speisesaal zum Zielpunkt der Achsenbe- 

ziige der Anlage. Auch faBte seine geplante Kapelle kaum 

mehr als die 100 Kollegiaten, so dab die im GrundriB 

vorgesehene Zuganglichkeit durch ein Portal des Sekun- 

darhofs nicht auf seelsorgerische Absichten deutet. Auch 

in Neapel bestand und in Pavia beabsichtigte man, einen 

Mittelfliigel auszubilden und diesen alien Universitatsmit- 

gliedern zur Verfugung zu stellen. Diese Disposition 

kennzeichnete zugleich Garoves friihe Entwiirfe fur den 

Turiner Universitatspalast.

Die Portiken des Collegio delle Province bilden im 

ErdgeschoB rustizierte Pfeiler aus, wahrend die Oberge- 

schosse sich in eine groBe Ordnung einfiigen. Die Lang- 

seiten enthalten in Vittones Entwurf ausschlieBlich Stu- 

dentenzimmer, die alle drei Geschosse einnehmen. An 

der Piazza Carlina gab es im ersten ObergeschoB die 

Rektorenwohnung; der Rektor besaB nach innen die 

hausherrliche Gewalt und vertrat das Kollegium nach 

auBen. Im zweiten ObergeschoB plante Vittone eine 

Krankenstube (infirmeria)^. Somit ergibt sich eine Nut- 

zungsverteilung, die die Gemeinschafts- und Reprasen- 

tationsraume in den Eingangs- und den ihm im Hof 

gegeniiber gelegenen Flugel legt, wahrend die Studenten- 

zimmer die Langsseiten einnehmen. Genau diese Grund- 

riBanlage fand sich seit dem Collegio di Spagna (Teil I, 

Abb. 13) uber die Sapienza in Pisa (Teil I, Abb. 7) bis zu 

den Planungen der Sangallo (Teil I, Abb. 17-19, 23) und 

darf somit als Konstante der Disposition von Wohnein- 

richtungen in Kollegien festgehalten werden.

Das Collegio delle Province stellt den einzigen wichti- 

gen und bedeutenden Kollegienneubau Italiens im 

18. Jahrhundert dar, den nicht die Jesuiten trugen. Die 

Turiner Universitatsgeschichte urteilt einstimmig, daB 

eine gegen die Jesuiten gerichtete Reformstrategie die 

Bauherrn leitete. Sie, die zu Beginn der Universitats- 

neuordnung eine vergleichende Studie europaischer Uni- 

versitatsordnungen anforderten und erstellen lieBen, 

wahlen nun die Disposition des altesten Kollegienhofs 

Italiens zum Vorbild. Somit erteilen sie der jesuitischen 

Disposition eine Absage, die sich zwar auch vom Collegio 

di Spagna ableitet, aber dessen Anlageprinzipien anders 

weiterentwickelt. Bei der Auseinandersetzung bedurfte es 

selbstredend einer Anpassung, die sich auf die stilistische 

Seite konzentriert. Die Bindung an die Turiner Palastbau- 

kunst und die Einbindung in die geltenden ortlichen 

Bauvorschriften kennzeichnen dies.

146 so die Angaben bei L. Falco [(Anm. 134), 295 ff.], jedoch ohne 

Quellenangabe. Alle anderen zit. Autoren auBern sich hierzu nicht.

MODENA

Die Modeneser Universitat ging aus der Kathedral- 

schule des 9. Jahrhunderts hervor. Sie bildet den Prototyp 

der stadtischen Universitaten147. Zwar bestand wahrend 

des ganzen Mittelalters eine Art hoherer Ausbildung in 

Modena, doch verhinderte die ungleich beriihmtere Uni

versitat im nahegelegenen Bologna und das Fehlen ent- 

sprechender Privilegien die Errichtung einer eigenen 

Hochschule. Die heutige Universitat erwuchs aus dem 

Collegio di S. Carlo, in dem es 1685 Lehrer alter Fakulta- 

ten gab148. Erst die Anstrengungen von Franz III. (Este) 

fiihrten zu einer selbstandigen Universitat in Modena149. 

Somit entstand nun auch die Notwendigkeit eines Uni- 

versitatsgebaudes.

Die friiheren Zuschreibungen des Modeneser Universi- 

tatspalasts an Tarabusi150 werden durch die von Bertuzzi 

verbffentlichten Archivquellen widerlegt151. Die Planun

gen setzten unter dem Bologneser Architekten F. M. Ta- 

dolini ein152, der Tarabusi anfanglich einbezog153. AuBer- 

dem gibt es ein unausgefiihrtes Proj ekt von Michele 

Rosa154. Nach 1773, also vor Baubeginn, setzen die ur- 

kundlichen Nachrichten uber Tarabusi aus.

Fiir den Architekten stellte sich die Aufgabe, ein Haus 

aus dem Besitz des Collegio di S. Carlo und das angren- 

zende Haus der Bellencini fiir den neuen Zweck herzu- 

richten. Ahnlich dem Collegio di S. Carlo gelang es nicht, 

einen groBen Innenhof zu gewinnen (Abb. 30). Die freien 

Flachen bilden sich aus den Begrenzungen der alteren 

Bebauung. Am 18. Feb. 1774 berichtet Zannini, die Plane

147 Bezeichnend fiir die Abhangigkeiten auch der Unterrichtsort: die 

Vorlesungen fanden im Rathaus statt, s. Monografie (Anm. 53), 

163.

148 C. G. Mor, Storia della Universita di Modena. Modena 21963, 14; 

ders. Sulla data di fondazione dell’universita modenese. In. Rasse- 

gna per la storia della universitd di Modena e della cultura superiore 

modenese 4, 1977, 67-75, 70; B. Donati, EUniversitd di Modena 

nel ’600. Modena 1935, 61; C. G. Mor u. P. di Pietro, Storia 

dell’Universitd di Modena. Bd. 1. Florenz 1975, 50.

149 G. P. Brizzi, Le istituzioni educative e culturali: universita e col- 

legi. In: Storia della Emilia-Romagna 2, o. J., 443—461, 451; P. di 

Pietro, Modena vanta una delle piu antiche universita d’Italia. In: 

G. Bertuzzi (hg.), Modena - vicende e protagonisti. Bd. 1. Bologna 

1971, 366.

150 G. Tiraboschi, Notice de’ pittori, scultori, incisori, e architetti natii 

degli Stati del Serenissimo Signor Duca di Modena. Modena 1786, 

337; G. Kauffmann, Emilia-Romagna, Marken, Umbrien. Stuttgart 

1971, 339; A. Leonelli, Guida di Modena. Modena 1976, 157; 

Thieme-Becker 32, 1938, 439; G. A. Ghibellini, Sviluppo urbano 

ed edili^io a Modena nei sec. XVII e XVIII. Modena 1976, 37.

151 G. Bertuzzi, Il rinnovamento edih^io a Modena nella seconda meta del 

’700. Bd. 2. Modena 1982, 99-124.

152 ebd., 102.

153 ebd., 103.

154 C.G. Mor u. P. di Pietro (Anm. 148), 106.
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30. Modena, Universitat,

Erdgeschofl

Legends: 1 Pjortner;

2 Aula; 3 Trsppenhaus

31. Modena, Universitat, 

erstes Obergeschofi 

Legends: 4 Aula Magna
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32. Modena, Universitdt, Fassade

seiner Vorganger zu „reduzieren“ und einen endgiiltigen 

Entwurf zu schaffen. Schon am 5. Jan. 1775 heiBt es in 

einem Brief, das Innere sei kurz vor der Vollendung155.

Das Raumprogramm des Erdgeschosses besteht aus 

vier Hbrsalen, pro Fakultat einer (Abb. 30). Der Benutzer 

betritt einen Portikus, der rechts und links von Eingang 

parallel zur Fassade verlauft. In ihm befinden sich die

155 G. Bertuzzi (Anm. 151), 120—121.

Zugange zu den Aulen. Der Portikus verbindet sich mit 

einer dreischifflgen, zweijochigen Saulenhalle (Abb. 33). 

Solch ein Gebilde gab es bereits am neapolitanischen 

Palazzo degli Studi (Abb. 2) und noch Garove plante 

eine Aula Magna uber einer Saulenhalle (Abb. 16—18, 20). 

Anders als in Neapel laBt man sie nicht in ein teatro 

miinden (Abb. 2 u. 3), sondern legt das Treppenhaus in 

die Achse des Eingangs (Abb. 30, 33). Das urspriingliche 

Raumprogramm im ersten ObergeschoB ging verloren
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33. Modena, Universitdt, Vestibiil

(Abb. 31). Im zweiten ObergeschoB befindet sich das 

ehemalige Observatorium uber dem Treppenhaus.

Die Fassade entstand zuletzt (Abb. 32). Der Herzog 

legte personlich fest, Zannini solle sie „ohne uberfliissi- 

gen Aufwand und Ornament" errichten und empfahl „an- 

gemessene Wirtschaftlichkeit"156. Zannini hielt sich an

156 ebd., 121 (Anm. 22): „L’A. S. amando perd che detta facciata sia 

interpresa e condotta al suo fine con quella regolare decenza, che 

senza superfluity di lusso e d’ornato dimostri sodezza e e modestia, 

diese Anweisung und machte in einem Brief vom 9. Feb. 

1776 darauf „aufmerksam, daB man nur die Teile in Mar- 

mor ausfiihrt, die dem Wetter am meisten ausgesetzt sind. 

... Der Rest des Dekors wird in geformten Backsteinen 

gemacht"157. Gegenuber den zuletzt betrachteten Turiner

raccomanda ... la conveniente economia" (gemaB Stadtarchiv Mo

dena, Amministrazione del patrimonio degli studi a. 1776, fasc. 1).

157 ebd.: „avvertendo che si fanno solamente di marmo quei membri 

che sono piu esposti alle ingiurie del tempo ... Tutto il rimanente
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Griindungen sticht die Zurfickhaltung, ja Sparsamkeit 

bei der Fassadenartikulation sofort als entscheidender Un- 

terschied ins Auge. Im ErdgeschoB gibt es zu jeder Seite 

des Portals je ffinf gleichformig gereihte Fenster. Anders 

als Juvarras Turen am Rektorat der Turiner Universitat 

oder Vittones Portal zum Collegio delle Province 

(Abb. 27), schiebt Zannini sein Portal nicht aus der Flache 

heraus und dreht es nicht. Er belaBt es parallel zur Wand

flache. Seitlich rahmende Halbsaulen tragen einen ge- 

sprengten Giebel, in dem das Universitatswappen er- 

scheint. Die uber den Saulen aufgestellten Marmorurnen 

greifen fiber die Hohe des Erdgeschosses in das erste 

ObergeschoB aus. Mit Ausnahme des Segmentgiebelfen- 

sters fiber dem Portal gibt es im ersten ObergeschoB 

eine gleichformige Reihe mit Dreiecksgiebeln bekrbnter 

Fensteroffnungen. Das zweite ObergeschoB gestaltet 

Zannini zuriickhaltender und niedriger. Ein energisches 

Kranzgesims schlieBt die Fassade ab. Anders als Guarinis 

kaprizidse Durchgestaltung der Fassade des Collegio dei 

Nobili in Turin oder Garoves Artikulation der riickwarti- 

gen Fassaden des Turiner Universitatspalasts (Abb. 15), 

wirkt Zanninis Fassadenaufbau am Palazzo dell’Univer- 

sita zu Modena weitaus beruhigter, ja ,klassischer‘. Die 

Detailausfuhrung zeugt von groBer Feinheit und Ele- 

ganz. Im Unterschied zu den Turiner Meistern sucht er 

nicht das geistvolle Durchgestalten der barocken Form 

und versucht ihnen nicht eine personliche Variante beizu- 

fugen. Zannini strebt nach regelhafter Korrektheit; hier 

klingt der Barock in den Klassizismus aus.

PAVIA

Das letzte groBe Bauvorhaben vor der napoleonischen 

Besetzung Italiens erfolgte gleichfalls im Zuge einer Uni- 

versitatsneugliederung. Maria Theresias „Wissenschafts- 

reform“158 sorgte fur eine Neuordnung der Lehrplane, 

so daB die Naturwissenschaften eine groBere Bedeutung 

erhielten. Hand in Hand mit der Neubestimmung des 

Unterrichtsprogramms ging eine architektonische Uber- 

arbeitung von Pessinas Universitatshofen unter Giuseppe 

Piermarini159. Die Einbeziehung des Ospedale Maggiore

degl’ornati verra fatto di pietra cotta tagliata ...“ (gemaB Stadt- 

archiv Modena, Amministrazione del patrimonio degli studi a. 

1776, fasc. 2).

158 (Katalog) Maria Theresia und ihre Zeit. Schonbrunn, Mai—Okt. 

1980. Wien 1980, 460-462.

159 D. Cesarini, G. Piermarini. Foligno 1983, 21 (Bibliographic); G. 

Natali, G. Piermarini. In: Bollettino della societa pavese di storia 

patria 8, 1908, 1-12,7; P. Vaccari (Anm. 46), 164; E. Filippini, G. 

Piermarini nella vita e nelle opere. Foligno 1936, 57; G. Piermarini, 

erfolgte ebenso wie der Bau von Pollacks neuen Hofen 

erst nach dem hier anstehenden Zeitraum160. Filippini 

verbffentlichte 1908 die im Staatsarchiv Mailand erhalte- 

nen Briefwechsel Piermarinis. Sie ermoglichen, eine ge- 

naue Planungsgeschichte zu erstellen. 1771 datieren Pier

marinis Entwiirfe. Der Baubeginn erfolgte 1773. Die letz- 

ten Nachrichten fiber Bautatigkeiten stammen aus Pier

marinis Brief vom 7. Feb. 1782161.

Die behutsame Modernisierung des Paveser Universi

tatspalasts verdeutlicht exemplarisch die Fassadenbehand- 

lung (Abb. 34), die schon im Zusammenhang mit Pessinas 

Gesamtkonzeption Bedeutung gewann (Abb. 9). Jedoch 

setzte Pessina sich nicht durch. Den Zustand des Universi- 

tatsgebaudes vor Einsetzen von Piermarinis Arbeiten ver

deutlicht ein Grund- und AufriB im Wiener Haus-, Hof- 

und Staatsarchiv (Abb. 34)162. Der Prospekt des Palasts 

besteht aus einer schmucklosen Reihe von 16 rechtecki- 

gen Fensteroffnungen, zwei einfachen und schlichten 

rundbogigen Portalen im ErdgeschoB, sowie 18 Fenstern 

desselben Minimaltyps im ersten ObergeschoB. Diese 

niichterne und vbllig unartikulierte Fassade storte im 

18. Jahrhundert derartig, daB man dem Argsten ange- 

sichts knapper Geldmittel durch eine Bemalung abhalf. 

Den AnlaB zu dieser ersten MaBnahme, die den Auftakt 

zu den weiteren Planungen bildete, lieferte der Besuch 

von Kaiser Josef II. 1765. Ein Stich nach Veneronis 

Zeichnung von 1774 zeigt (Abb. 35), daB man die Fassade 

durch aufgemalte Rustizierungen — von Norden (= links) 

nach Sfiden — in 2-, 5-, 4-, 5- und 2achsige Einheiten 

zerlegte. Die ffinfachsigen Einheiten besaBen in ihrer 

Mitte die von Saulen umrahmten und mit Liegefiguren 

fiber den gesprengten Giebeln verzierten Portale. Die Fen

steroffnungen bereichern gemalte Giebel und Gewande. 

Somit entstand eine breit gedehnte representative Fassade

Note ed appunti, pubblicati per cura del comitato per le onoranze 

centenarie di G.P. Foligno 1908, 11; H. Schomann (Anm. 44), 

471; R. Universita di Pavia, Guida dello studente. Anm accademico 

1927-28. Pavia 1927, 8; S. Zamboni, L. Pollack e C. Heatchcote 

Tatham: due progetti inediti. In: Atti e memorie dell’ Accademia 

Clementina 13, 1978, 69-72, 70; A. Scotti, L’architettura delle 

,istituzioni‘ a Pavia nell’eta teresiano-giuseppina. In: Annali di 

storiapavese 4-5, 1980, 257-288, 262ff. (Ndr. in: dies., Lo state e la 

citta. Mailand 1984, 225-263).

160 P. Pavesi, La strada delle Catene. Pavia 1897, Tafel 2; G. Tibiletti, 

Monumenti e cimeli dell’ateneo pavese. Pavia 1961, 17; S. Zamboni 

(Anm. 159); A. Scotti (Anm. 159); L. Erba, L. Pollack, architetto, 

1751-1806. Pavia 19(81), 3; G. Mezzanotte, Architettura neoclas- 

sica in Lombardia. Neapel 1966, 174.

161 E. Filippini (Anm. 72), 164; A. Doria u. G. Ricci, L’attivita di 

Piermarini in Lombardia. In: Piermarini e il suo tempo. Ausstellung 

Foligno, Palazzo Trinci, Mai—Okt. 1983. Mailand 1983, 145—183, 

172.

162 Lombardei, Collect., Fasc. 84, Bl. 71.
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35. Pavia, Universitat, Stich nach Veneronis Fassadenbemalung (Pavia, Universitdtsbibliothek,)

ohne groBere Anderungen an der Bausubstanz. Scheiter- 

ten Pessinas Planungen noch an fehlender Zahlungsbe- 

reitschaft des Mailander Senats, so begann nun ein groB- 

ziigiger-Ausbau unter den Habsburgern. Jedoch beab- 

sichtigte man auch nun nicht im ErdgeschoB Laden 

einzubauen wie im Bologneser Archiginnasio (Teil I, 

Abb. 46—47) oder wahrend Garoves Planungen fur den 

Turiner Universitatsbau (Abb. 16) anzutreffen. Statt des- 

sen schlieBt man sich dem mit dem Neapolitaner Palazzo 

degli Studi entwickelten, sich schloBartig in die Breite 

ziehenden Fassadentyp an (Abb. 1), dessen Architektur 

ihre representative Breite demonstriert (Abb. 38). In Pa

via residiert kein Regent und die neue Universitatsfassade 

gewinnt durch ihre betonte Breitenausdehnung die Rolle 

des bedeutendsten und modernsten Fassadenprospekts 

der Stadt. Sie befindet sich zudem an der Strada Nuova, 

die vom Ticino zum Kastell fiihrt und sich aus dem 

romischen cardo zur HauptstraBe entwickelt hatte. DaB 

man keine Ladeneinbauten zur Finanzierung braucht und 

die wichtigste Stadtfassade anlegt, verdeutlicht die Stel- 

lung, die man der Universitat beimiBt und zuweist. Sie 

bezeugt den Stellenwert der Universitat als Institution in 

der Gesellschaft. Somit legt die Fassade selbst ein beredtes 

Zeugnis fur die Bedeutung des Studiums im Zeitalter der 

Aufklarung ab. Von hier gelangt man schnell zum im 

Zuge der Revolution erst in Paris und dann in Turin 

angelegten Pritaneo, zum Eliteinstitut fur die Ausbildung 

des Nachwuchses der obersten Staatsbehbrde.

Piermarini verwarf die spatbarocke Fassadengestaltung 

Veneronis und zwar umgehend in seinem friihesten Ent- 

wurf (Abb. 36), der auf einer Miinze anlaBlich der Univer- 

sitatsreform erscheint163. Das Dach verbirgt sich hinter 

einer Attika. Piermarini hebt die Portale durch dreiach- 

sige, von einem Dreiecksgiebel abgeschlossene Risalite 

hervor. Da er an dem Zweihofsystem festhalt, bzw. dieses 

weiterhin die Planungen bestimmt und nur eine Erneue- 

rung vorgesehen ist, behalt Piermarini auch die beiden 

getrennten Eingiinge der Paveser Universitaten bei. So 

erscheint die Fassadenmitte unterbetont, wahrend die 

seitlichen Eingange eine architektonische Gestaltung er- 

halten. Die groBe Ordnung der Risalite tragt ein antikisie- 

rendes Kranzgesims, das den zweigeschossigen Baukdr- 

per abschlieBt. Piermarini unterteilt die langgestreckte 

Fassade weiterhin mit einem ausgefeilten Gliederungssy- 

stem groBer ,abstrakter Ordnung4. So entsteht ein Rhyth- 

mus gruppierter Achsen, die sich symmetrisch auf eine 

architektonisch nicht gestaltete Mittelachse beziehen. 

Hier schlagt das durch die Universitat Pavia vorgegebene 

und die Institution kennzeichnende Prinzip durch.

Diesen ersten Entwurf entwickelte und verfeinerte 

Piermarini in einer weiteren Studie, die heute das Mailan

der Staatsarchiv verwahrt (Abb. 37)164. Hier treten seine 

Absichten deutlicher hervor als in der fur die Pragung

163 Stadtmuseum Pavia; G. Natali (Anm. 159), 8.

164 Staatsarchiv Mailand (studi, p. a., cart. 443); Bister, laviert, unsign., 

undat., H 27,2 x B 54,3.
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36. Pavia, Universitat, Bau- 

medaille

37. G. Pier mar ini, Fas- 

sadenentivurf fur die 

Paveser Universitat 

(Staatsarchiv Mailand)
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vereinfachten Miinze, die bereits ein offlziell anerkanntes 

Projekt offentlich bekannt gab. Piermarinis Zugehdrig- 

keit zum Klassizismus verdeutlicht selbst eine Einzelheit 

wie die Risalitbildung der Portale, die sich am Schema der 

Tempelfassade orientiert. Gegeniiber den Pliinen Vittones 

fiir das Collegio delle Province (Abb. 27) sucht Piermarini 

in keiner Einzelheit mehr eine barocke Verraumlichung, 

sondern beruhigt die Wandflachen (Abb. 37). Gelassene 

Wiirde gepaart mit korrekter Anwendung der an Anti- 

kenstudien geschulten Ordnungen kennzeichnen seinen 

Entwurf. Im Vergleich zu Abb. 36 vereinfacht er die Risa- 

litkapitelle, das Kranzgesims und die Attika noch weiter. 

Damit entspricht er aber nicht so sehr seinen eigenen 

Vorstellungen, sondern flnanziellen Auflagen der Auf- 

traggeber. Die Arrangements aus kaiserlichen Adlern und 

Wappen sowie die Statuen der vier Fakultaten und der 

Kiinste uber der Attika wahlt er fiir das ikonographische 

Programm (Abb. 37). Statt der moralisierenden Absicht 

des Neapolitaner Palazzo degli Studi zu folgen (Abb. 1), 

beschrankt er die skulpturale Ausschmiickung auf die 

Kennzeichnung des Bauherrn und der Fakultaten der 

hinter dem jeweiligen Portal Unterricht erteilenden Uni- 

versitat. Der Mailander Entwurf zeigt nur die Fassade 

zum siidlichen Universitatshof (Abb. 36), jedoch weisen 

vorgezogene Linien im linken Teil der Studie darauf hin, 

daB die Fassade spiegelbildlich zu verdoppeln ist. Ange- 

sichts zahlreicher weiterer Verpflichtungen konnte Pier

marini den Bau nicht selbst iiberwachen. Pollacks Fassa- 

dendarstellung dokumentiert, daB man bis auf die Skulp- 

turen auf der Attika und einige weitere geringfugige 

Anderungen an den abstrakten Ordnungen Piermarinis 

Entwiirfe ausfiihrte (Abb. 38)165. Letztlich entstand unter 

Ruckgriff auf den Entwurf von 1772 (Abb. 36) der tem- 

pelartige Risalit mit Dreiecksgiebel (Abb. 38). Schon am 

ersten Entwurf entziindete sich Kritik: Firmian und Kau- 

nitz als Vertreter der osterreichischen Regierung for- 

derten von Piermarini, „elegante Einfachheit“166 und 

„Dezenz“167 anzustreben, sowie in allem dem „guten 

Geschmack“168 Vorzug zu geben. Als Ergebnis einer 

langwierigen Diskussion entstand Piermarinis zweites 

Projekt (Abb. 37). Welcher Grund dann zum Riickgriff 

auf den ersten Entwurf (Abb. 36) fiihrte, bleibt letztlich 

unbekannt. Piermarini hieB die in seiner Abwesenheit

165 ebd., H 42,6 x B 106,1.

166 E. Filippini (Anm. 72), 147: „elegante semplicita".

167 ebd., 161: „decenza“.

168 ebd., „buon gusto".

<1 38. L. Pollack, Aufrifi der Paveser Universitdt (Staatsarchiv Mailand)
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39. L. Pollack, Aufrifi und Schnitt des projektierten Anatomietheaters (Pavia, Universitdtsbibliothek)

erfolgte Ausfuhrung 1775 nicht gut. In einem seiner 

Briefe aus dem Jahre 1782 urteilte er, daB es der Universi- 

tatsfassade an „Eurhythmie“169 fehle. Aus diesem Grund 

schrieben die friihen Biographen des Folignaten ihm auch 

die Fassade ab. Es handelt sich — wie in den Turiner 

Beispielen — um Anderungen wahrend der Bauarbeiten. 

Piermarinis Versuche, seinen Entwurf doch noch ganzlich 

durchzusetzen, fiihrten zu einer weiteren Verzogerung 

der Arbeiten und nicht zur Aufstellung der geplanten 

Skulpturen fiber der Attika (Abb. 38). Malaspina lobte 

1819 in seinem Stadtfuhrer den Universitatspalast als 

„auBen mit einfacher, aber dezenter Dekoration ge-

169 ebd., 163—164; vgl. S. Colombo, La relazione di G. Piermarini 

,riguardante 1’infelice esecuzione della facciata della R.e Universita 

di Pavia1. In: Atti del convegno di studio sul centra storico di Pavia. 

4.-5. Juli 1964. Pavia 1968, 357-360. 

schmuckt“170. Mit dem Begriff der „dezenten Dekora- 

tion“ faBte Malaspina die Gliederung der Fassade mit 

Hilfe der abstrakten Ordnung und die Risalitbildung 

der Portalbereiche, die Pessina ungestaltet hinterlieB 

(Abb. 34), wahrend seine Kennzeichnung der „einfa- 

chen“ Gestaltung sich auf das Ersetzen von Piermarinis 

Skulpturenprogramm bezieht, das Inschriftenplatten 

wich (Abb. 38). Pollacks Fortfiihrung des Universitats- 

baus, die in Abb. 38 schon teilweise erscheint, brachte 

schlieBlich eine noch grofiere Breitenausdehnung der Fas

sade. Durch die heutige schier endlose Erstreckung resul- 

tiert zugleich der Eindruck einer gewissen Monotonie, 

die in Piermarinis Bau noch nicht vorherrschte.

170 L. Malaspina, Guida di Pavia. Pavia 1819,90: „il fabbricato dell’U- 

niversita e regolare ed ornato al di fuori da semplice, ma decente 

decotazione“.
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Piermarini gelang es, durch behutsame Veranderungen 

auch Pessinas Hof mit seinen manieristischen polygonalen 

Archivolten zu einem — in Malaspinas Worten — „regelma- 

Bigen“ Portikushof umzugestalten (Abb. 39)171. AuBen 

erforderte das keine umfangreichen BaumaBnahmen, wie 

Pollacks Bauaufnahme mit seinem geplanten Anatomic- 

theater bezeugt. Pessinas polygonale Archivolten vervoll- 

standigte Piermarini lediglich zu Rundbogen. Bis zur ge- 

genwartigen Restaurierung zeichneten sich unter dem 

Verputz noch die polygonalen Archivolten ab. Am Au- 

Benbau beschrankte sich Piermarinis Eingriff im wesentli- 

chen auf diese Korrektur, wobei er Pessinas Serliana bei- 

behalt. Allerdings ersetzte er die Saulen Pessinas; die — 

wie wir sahen — aus Granit bestanden. Piermarini fiihrte 

einen Sandstein ein, der inzwischen stark verwitterte. Die 

im Gang befindliche Restaurierung versucht, die groBten 

Schaden zu beheben, muB aber die Balustrade bereits 

vollstandig erneuern. Im Unterschied zu Biancos Serliana 

im Genueser Jesuitenkollegium oder Ricchinis Verwen- 

dung des Motivs in der Mailander Brera wahlte Piermarini 

eine etwas weitere Aufstellung der Saulenpaare, auch be- 

sitzen die Schafte eine schlankere Proportionierung und 

eine geringe Schwellung. Durch diese Assimilation der 

Serliana in seinen Baustil gewann Piermarini zugleich eine 

klassizistische Variante des hochbarocken Serlianenhofs. 

Er erreicht so in den Paveser Universitatshbfen einen 

von Kaunitz verlangten, „dezenten“ und „ruhigen Ernst“ 

ausstrahlenden Hof.

Fiir die neue Innenaufteilung entwarf der Universitats- 

rektor und sich in architektonischen Entwiirfen dilettie- 

rende Francesco Sartirana 1775 Projekte172. Die im 17. 

und 18. Jahrhundert beobachtete Spezialisierung der 

Raumnutzungen fiihrt hier zu weiteren Konsequenzen, 

die zur SchlieBung der Portiken im ersten ObergeschoB 

fiihren und bislang unbekannte Raumeinheiten in die 

171 Universitatsbibliothek Pavia, Inv. 89.135 (in der Mappe 22.B.1 

aufgehoben). Eine Vermessung war nicht moglich.

172 Francesco Sartirana (um 1719-90), Universitatsrektor, ab 1772

Kurator der Umbauten am Universitatspalast, vgl. L. Erba, Monu

ment! e lapidi conservati nel pala^po centrale dell’Universita di Pavia. 

Pavia 1977, 56-57. Sartirana gehorte zum Kreis der Paveser dilet

tanti, dessen Rat man auch bei anderen Umbauten im Bereich der 

Universitat suchte, wie meine Studie zum Collegio Castiglione in 

Pavia zeigte. (Zur Bautatigkeit in den italienischen Universitaten 

von der Mitte des Trecento bis zur Mitte des Quattrocento. In: 

Mitteilungen des Kunstbistorischen Institute in Floren^ 30, 1986, 

433-492, 441 u. Anm. 81.) Auch wenn seine Entwiirfe fiir eine 

neue Raumnutzung, die im Mailander Staatsarchiv (Studi, p. a., 

cart. 443) erhalten sind, nicht zur Ausfiihrung gelangten, so ver- 

deutlichen sie doch, daB neben der kontrollierenden Regierung 

auch die Nutzer ein wesentliches Gewicht bei der Planung erlang- 

ten. Man legte nicht nur eigene Entwiirfe vor, sondern gelangte 

sogar zu einer begrenzten Mitbestimmung.

Innendisposition aufnehmen173. Zu ihnen zahlen Raume 

fiir experimentelle Physik und ein Museum174. Zu einer 

Lbsung der anstehenden Raumnot angesichts der fort- 

schreitenden Spezialisierung der Wissenschaften kam es 

erst unter Pollack, als ein weiterer Universitatshof in 

Pavia entstand. Im Zuge der napoleonischen Besetzung 

erhielten auch die meisten anderen italienischen Universi

taten neue Gebaude, da die aufgehobenen Kloster und 

insbesonders die Jesuitenkollegien ihnen oftmals zuge- 

schlagen wurden. In Pavia bekam die Universitat das 

anstoBende Matthauskrankenhaus, in dem vier neue Un- 

terrichtshofe entstanden. Wie auch andernorts in Europa 

befriedigten die infolge der Sakularisation hinzugekom- 

menen Bauwerke fast bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 

den Raumbedarf. Erst danach entstanden wieder in grb- 

Berem Umfang Neubauten, jedoch bestand nunmehr kein 

direkter Ruckbezug zur alteren Universitatsarchitektur, 

so daB die Untersuchung hier endet.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Bislang richtete sich die Fragestellung vornehmlich auf 

die historisch gepragte Einzelanlage, denn die Erstellung 

einer chronologischen Reihung von Baugeschichten legt 

den Grund fiir die nun anstehende Kennzeichnung des 

Gemeinsamen der hochst eigenartigen Erscheinung der 

Universitatsarchitektur. Zielte die Untersuchung zu- 

nachst auf die Klarung der Zusammenhange von Lebens- 

form und konkreter Situation, so wendet sie sich nun

mehr der Verflechtung mit den zugrundeliegenden Kon- 

stanten zu. Dabei treten sofort die Unterschiede der 

Universitatsarchitektur im Vergleich zu anderen Landern

173 Staatsarchiv Mailand (Studi, p.a., cart. 443), unsign., dat. 1775, 

Bister, laviert, MaBstab Mailander Elie. ErdgeschoBgrundriB 

(H 48,7 x B 65,5) mit-folgender Legende: 1 Eingang zum Nord- 

hof, 2 u. 3 Horsale, 3 neue Treppe, 5 u. 6 Horsale, 7 derzeit 

zwei Sale, zum Versammlungsraum der Professoren umzubauen, 9 

Eingang zum Siidhof, 10 u. 11 Horsale, 12 neue Treppe, 13 Hor- 

saal, 14 ehem. Horsaal, als Aula Magna benutzt, 15 Portiken, 16 

Raum, in den das Anatomietheater verlegt werden soil, 17 neue 

Treppe fiir die Kustodenwohnung, 18 Hof, 19 Anatomiesaal, 20 

Vorraum, 21 Hof, 22 Medizinerhof, 23 Juristenhof. GrundriB des 

ersten Obergeschosses (H 50 x B 65,5) mit folgender Legende: 1 

Horsaal fiir experimentelle Physik, 2 Kaminzimmer, 3 Gemein- 

schaftsraum, 4 weiterer kleiner Raum, 5 neue Treppe, 6 Portikus, 

7 Bibliothek, 8 Vestibiil, 9 Treppe, 10 Bibliothek, 11 derzeit Aula 

Magna, zum Museum umzubauen, 12 Universitatsarchiv, 13 u. 14 

Privatzimmer des Assessors, 15 Horsaal, 16 Treppe, 17 Kustoden

wohnung, 18 dito, 19 Gang zum Anatomietheater.

174 vgl. fiir eine historische Ableitung dieser Raumtypen: S.A. Be- 

dini, Citadels of Learning. The Museo Kircheriano and other 17th 

Century Italian Science Collections. In: Enciclopedismo in Roma 

barocca. Hg. M. Casciato. Venedig 1986, 249—267.
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hervor. In GroBbritannien und Frankreich konzentriert 

sich die Universitatsarchitektur auf Kollegienbauten, 

wenn auch aus verschiedenen Griinden. Im 15. und 

16. Jahrhundert zogen die englischen Kollegien immer 

weitergehende Lehrbefugnisse an sich, so daB die Univer

sitat sich schlieBlich als eine aus Kollegien bestehende 

Institution darstellt. In Frankreich hingegen gelangten 

die Kollegien unter die Kontrolle der Universitat, was 

besonders klar in Paris hervortrat, und hielten unter deren 

Aufsicht Lehrveranstaltungen ab. Uberhaupt entstanden 

Gebaude fur die Lehrveranstaltungen der Universitat erst 

im spateren 17. Jahrhundert in Frankreich und beschrank- 

ten sich auch dann auf die fur Kollegien unerschwingli- 

chen Spezialbauten wie anatomische Theater. In Italien 

dagegen verzeichneten wir stets eine groBe Anzahl kleiner 

Stiftungen von Kollegien. Seit der Friihzeit besaBen diese 

sogar eigenstandige Lehrbefugnisse. Fur diese Situation 

diente das Collegio di Spagna in Bologna als Paradigma. 

Seit der Renaissance entstand das Bediirfnis, die kleinen 

und unabhangigen Lehrveranstaltungen in einem zentra- 

len Universitatsgebaude zusammenzufiihren und letztlich 

derartig den Unterricht zu steuern. In dem nun untersuch- 

ten Zeitraum stieBen wir nur noch auf einen einzigen 

groBen Kollegienneubau. Universitatsarchitektur in Ita

lien konzentriert sich folglich vornehmlich auf den Uni- 

versitatspalast. Trotz der groBen Anzahl von Kollegien- 

stiftungen stellen die Kollegiengebaude im 17. und 

18. Jahrhundert nur in wenigen Fallen eigenstandige ar- 

chitektonische Losungen dar. Aus diesem Grund herrscht 

in Italien der Bau von LTniversitatspalasten vor, wahrend 

Kollegien die Architekten meist nur noch im Zusammen- 

hang von Traktaten und akademischen Priifungen be- 

schaftigen175. Bildeten die Kollegien auch im 15. Jahrhun

dert den Ausgangspunkt fur die Entwicklung von Uni- 

versitatspalasten, so anderte man ihre Nutzungen doch 

so weit um, daB im 17. und 18. Jahrhundert nur noch 

gelegentlich und am Rande Wohnfunktionen auftauchen. 

Dabei erzielen die italienischen Universitaten eine beson- 

dere Vielfalt der Losungen, da es anders als im Mittelalter 

nicht nur eine oder zwei zentrale Universitaten gibt, son-

175 Zu den Traktaten zahlen: A. Pozzo, Perspectives pictorum atque 

arcbitectorum. It./Lat. Ausg. Augsburg 1708, T. 109 u. 110 mit 

zugehdrigem erklarendem Text. G. B. Piranesi, Opere varie. Rom 

1750; die zugehbrigen Entwiirfe Piranesis mit erklarendem Text 

in der Bibliotheca Estense in Modena (Campori 1523 = y.y.6.33, 

f. 13rff.). AuBerdem erhalten sich in der Lukasakademie in Rom 

folgende Entwiirfe der Concorsi Clementini von 1750 (Nr. 

461—463 von Francesco Sabbatini, Nr. 464-470 von Gaetano Sintes 

und Nr. 471-476 von Francesco Collecini) und 1766 (Nr. 641-646 

von Pompeo Schiantarelli. Nr. 647-650 von Germane Jamis, Nr. 

651-655 von Giuseppe Perucchi); vgl. P. Marconi u.a., I disegni 

di arebitettura dell’archivio storico di San Luca. 2 Bde. Rom 1974. 

dern eine Mehrzahl, die sich liber das gesamte Land 

verteilt.

Die Universitaten des 17. und 18. Jahrhunderts begin- 

nen nicht einen neuen Bautyp zu entwickeln, sondern 

assimilieren eine gar nicht mehr neue Bauaufgabe und 

erfiillten sie mit neuen Zielsetzungen. Die Umwertung 

des alteren Vorbilds laBt sich in vielen Einzelheiten fassen. 

Zu ihnen zahlt der Stellenwert der Kapelle bzw. der Kir- 

che. Gleich zu Beginn des untersuchten Zeitraums verliert 

sie ihre zentrale Stellung im Hofgefiige. Auf sie zielt nicht 

mehr das System von Achsenbeziehungen. Wahrend die 

Jesuiten in ihren Instituten die Seelsorge betreiben und 

der Kirche einen entsprechend hohen Stellenwert zuwei- 

sen, nehmen die Universitatspalaste sie nach Neapel nur 

noch als Kapelle auf, die schlieBlich abgeschafft wird. 

Diese positive Aussage beinhaltet zugleich eine Negation 

der von den Jesuiten gewahlten Losung. Allerdings lassen 

sich die Universitaten mit den Jesuiten nur insofern ver- 

gleichen, als man Unterricht abhalt. Ansonsten besitzen 

Jesuitenkollegien eher den Rang von Gymnasien und 

nehmen Studenten nur in seltenen Fallen und zwar in 

Pension auf. Statt dessen gehort zu ihrem Raumpro- 

gramm die Anlage von Wohnbereichen fur die Patres. Es 

handelt sich also um Ordenshauser, denn die Jesuiten 

kennen keine Konvente mehr wie die alteren Orden. Sie 

entwickeln also das Vorbild anders, und zwar in Richtung 

auf eine Sakralisierung weiter. Der Palazzo degli Studi in 

Neapel steht noch in nachster Nahe zum Beginn der 

von den Jesuiten ins Werk gesetzten nachtridentinischen 

Reform und weist vielleicht nicht zuletzt deshalb ein iko- 

nographisches Fassadenprogramm auf, dem die spateren 

Universitatspalaste nicht mehr folgen.

Fur den gesamten Zeitraum gilt eine standige Vermeh- 

rung der Lehrsale mit Ausnahme Modenas, wo es eine 

Aula pro Fakultat gibt. Die Erweiterung des Raumpro- 

gramms beabsichtigt eine fachspezifische Sondierung. 

Immer mehr Facher und schlieBlich Disziplinen erhalten 

eigene, nur fur die Lehre ihres Gebietes bestimmte 

Raume. Allerdings ware es verfehlt, diese Anderung als 

chronologisches Problem aufzufassen. Die Erweiterung 

nimmt nicht linear zu, sondern entspricht den an der 

jeweiligen Universitat herrschenden Erfordernissen und 

speziell gefbrderten Disziplinen. Allerdings gelangt sie 

selbst in den Bereich der Gesellschaftspolitik. Am Ende 

des 18. Jahrhunderts binden die Regierungen ihre Univer

sitaten ausdriicklich in ihre gesellschaftlichen Entwick

lungs- und Reformabsichten ein. Das entscheidende Ge- 

wicht der Auftraggeber verdeutlichen ihre Anweisungen 

an die Architekten, die in kiinstlerischen Fragen, wie der 

Fassadendekoration, der Genehmigung bediirfen. Dar-
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fiber hinaus binden die Bauordnungen in Turin die Er- 

bauer in vielerlei Hinsicht und zeigen, daB die neuen 

Gebaude zugleich stadtentwicklungspolitischen Vorstel- 

lungen gehorchen. Urbanistische Konzepte lassen sich in 

alterer Zeit schwerer greifen als im 18. Jahrhundert. Doch 

schon Siena und Pisa zeigten, daB man die Universitat 

fur die Stadtentwicklung in Anspruch nahm. Als dritte 

entscheidende Gruppe treten auch die Benutzer hervor. 

Sartiranas Entwiirfe bezeugen, daB von seiten der Univer- 

sitatslehrer Vorstellungen fiber die Raumverteilung hin- 

zukommen. Friihere Zeugnisse scheint es nicht zu geben, 

wenngleich sie — vielleicht in geringerem Umfang — doch 

immer in gewissem MaBe die Planungen beeinfluBten. 

Die Baupraxis ffihrt zu einer in der inneren und auBeren 

Erscheinung der Universitatspalaste weitgehenden Fest- 

legung fur die Architekten.

Fur die Hofarchitektur stellt sich neben der Frage nach 

der Plazierung der Kapelle oder Kirche grundsatzlich das 

Problem, ob ein oder zwei Hofe erbaut werden sollen. 

Mit Ausnahme von Catania erwog man fiberall zumindest 

wahrend der Planung ein Zweihofsystem, wenngleich 

man etwa in Turin bei der Ausfiihrung schlieBlich auf den 

zweiten Hof verzichtete. Es ist zu berficksichtigen, daB 

die italienischen Universitaten institutionell aus zwei 

unabhangigen Universitaten bestanden, namlich der der 

Mediziner und Artisten und der der Juristen. Diese Unter- 

scheidung kennen weder Frankreich noch England und 

folglich errichtete man dort auch keine zweihofigen Uni

versitatspalaste. Schon in alterer Zeit fiihrte diese Beson- 

derheit etwa in Rom und Bologna dazu, daB eine Univer

sitat eine Halfte des Universitatspalastes allein fur sich 

beansprucht und diesen Gebaudeteil fiber eine eigene 

Treppe erschlieBt. Rom bildet zugleich das Beispiel fur 

die Uberwindung des Zweihofsystems. Aber in Neapel, 

wo man sich ausdriicklich auf Rom bei den friihesten 

Planungen bezog, legte man den bis 1594 bestehenden 

ZweihofgrundriB Roms zugrunde. In Pavia entwickelte 

sich der Universitatspalast um den Kern von Azzos Haus, 

eines Stadtpalasts der Visconti, an dessen Nord- und Sfid- 

seite je ein Portikushof entstand. Womoglich ging er 

zeitlich sogar dem romischen Beispiel voraus, auf jeden 

Fall bestimmte er alle weiteren Planungen in Pavia. Hier 

fiihrte man die Zuweisung eines Hofes je Universitat 

genau paritatisch durch wie sonst nirgendwo in Italien.

Abbildungsnachu'eis: Albertina 30,38-41; Alinari 12; Anderson 44; Arch, 

di Stato, Roma 21, 34—36 (A.S.R. 68. 1986); Bibl. Estense, Modena 27, 

29, 32, 33, 37; Bibl. Hertz. 17, 18, 20, 47; Bibl. Nat., Paris 10, 45; Bibl. 

Weder der Palazzo della Sapienza in Rom noch das Archi- 

ginnasio in Bologna unterteilten ihren Bau nach einem 

strikten Proporzdenken, das in Pavia vorherrschte. Nach 

anfanglichen Planungen eines Zweihofsystems in Turin 

gab man diese Disposition auf, um zum einheitlichen 

und einhofigen Palast zurfickzukehren. Ein letztes Mai 

entstand die.ses Hofgebilde in Modena, wo es aufgrund 

der Grundstfickslage zu zwei Hbfen kam, die nur eine 

Hofseite mit Portikus besitzen. Von alldem unbeirrt be- 

hielt man in Pavia das Zweihofsystem bei und lieB davon 

bei alien BaumaBnahmen nie ab. Die wichtige Neuerung 

im neapolitanischen Palazzo degli Studi besteht aus dem 

groBen dreischiffigen Vestibfil, dem mit Ausnahme von 

Pessinas Planungen fur Pavia alle entworfenen und errich- 

teten Zweihofanlagen folgten. Es ersetzt die Kapelle des 

Prototyps der Universitatsarchitektur, des Collegio di 

Spagna, und stellt ein vereinheitlichendes Element des 

in einem Gebaude, aber aus zwei Hofen bestehenden 

Universitatspalasts dar. In Neapel nimmt die Aula Magna 

den Platz der Kapelle im GrundriBgeffige und Achsensy- 

stem des Universitatspalasts ein; ohne die Vorstufen der 

Sapienzen in Pisa, Siena und Padua ware diese Abando

ning nicht denkbar. Die Kontinuitat der Universitatsar

chitektur Italiens erfuhr keine Unterbrechung. Entschei- 

dend am Palazzo degli Studi bleibt die Verbindung der 

Aula Magna mit dem dreischiffigen Vestibfil, das die Turi- 

ner Entwiirfe und der Universitatspalast in Modena nur 

noch insofern abandern, als die Aula Magna in das erste 

ObergeschoB und zwar in den Mittelteil der Universitats- 

anlage gelangt. In der Palastarchitektur entspricht ihr der 

salone, der durchaus ahnliche Funktionen erffillt. Doch 

setzten in den Universitatspalasten keine Raumfolgen von 

Wohnbereichen an, und es erfolgte auch keine Ausbil- 

dung von privaten Raumen. Alle Kompartimente ent- 

sprechen bffentlichen Funktionen; im Vergleich zum 

Palastbau privater Art verschiebt sich der Begriindungs- 

zusammenhang der Raumfolgen. Die Griinde fur Neue- 

rungen im Raumprogramm resultieren aus den Verande- 

rungen im Unterricht und den Erfordernissen nach neu- 

artigen Lehrraumen infolge neuer fachspezifischer Be- 

dfirfnisse. Von hier gehen die Impulse fur die weitere 

Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert aus. Gleichzeitig 

bewahrt sich die Universitatsarchitektur so ihre Eigen- 

standigkeit als Bautyp.

Naz., Firenze 42; Bibl. Vat. 1; Foto Marburg 25; 1CCD 28; Pisa, 

Verkehrsamt 3, 4; Uffizi, Gab. dei disegni 5, 19, 22—24; Verf. 2, 6-8, 

11, 13-16, 26, 43, 46, 48.
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